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Einleitung.

Es war ein glttckliclier Gedanke, Winckelmanns erste

Schrift, welclie er mit der Unterstützung* seines Gönners

P. Raucli in nur 50 Exemplaren drucken liess, in ilu-er

ursprünglichen Gestalt und Verzierung herauszugeben.

Nicht als ob sie bedeutend von der zweiten Ausgabe

abwiche. Der Verfasser hatte, wie sein Brief an Stosch

vom Jahre 1756 meldet (Donauesch. Ausg. 10, S. 146),

darin einige Verbesserungen angebracht; nur ihi'er zwei

sind wesentlich. Die Verwechselung des Parrhasius und

Aristides S. 40 wird § 158 durch die Verbindung beider

Namen 'Parrhasius, der wie Aristides die Seele schilderte',

berichtigt. In der Besclu^eibung der drei sogenannten

Vestaiinnen S. 21 war nur auf die Verschiedenheit der

Köpfe in den beiden kleineren Bildsäulen hingewiesen

worden; die zweite Ausgabe spricht § 65 das richtige

Urteil aus, dass der eine Kopf neu ist (Hettner, Bildw.

der kgl. Antikensamml. in Dresden Nr. 262). Aber

schon in dem Sendschreiben § 11 wird der Zweifel aus-

gesprochen, ob es wirklich Vestalen seien, später (2, 135)

nennt Winckelmann die drei Werke, bekanntlich Bild-

nisse, vorsichtig nur 'bekleidete weibliche Statuen'.

Andere Versehen hat er später, ohne die früheren Ar-

beiten zu berücksichtigen, stillschweigend verbessert.

Eine berühmte Statue des Vatikans nennt er § 48 noch

Antinous Admirandus; schon 1759 spricht er in der

•Betrachtung der Werke der Kunst' § 10 von dem
berühmten, fälschlich sogenannten Antinous im Belvedere.

a*
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Den sterbenden Fechter hält er § 31 zweifelnd für ein

Werk des Ktesilaus (Kresilas); in der Geschichte der

Kunst 9j 2, § 33 meint er, es sei ein Herold. Die

Dresdner Ariadne ist ihm S. 21 die Gemahlin des Ger-

manicus; unter den Porträtstatuen der Kaiserzeit kommt
sie in der Geschichte der Kunst nicht vor. Andere kleine

IiTtümer. über den Ort. wo Sophokles getanzt haben

soll, die falsche Gelehrsamkeit in betreff des Paren-

thyrsus überliess er Lessing zu berichtigen.

Aber es thut wohl, die Schrift in der frischen Gestalt

wieder zu sehen, worin sie die Zeitgenossen entzückte

und zur Reinigung des Geschmacks das Signal gab, so

wie sie aus Oesers Hause wie eine bewaffnete Minerva

hervor sprang. Dazu gehören wesentlich auch die drei

Vignetten von Oeser, die verkleinert, aber wie die Ver-

gleichung der Originalgrösse der diitten (Sokrates) bei

Dürr (A. F. Oeser S. 57) zeigt, im wesentlichen treu

wiedergegeben werden, gefällig in der Erlindung, in

der Zeichnung marklos und verschwommen. Die Wahl
der Gegenstände hatte der Schriftsteller selbst getroffen;

sie wii'd in den Briefen vom 3. und 4. Juni 1755

(10, S. 111. 115) erläutert. Den Titel ziert das Opfer

der Iphigenie, es 'ist die Nachahmung'. Timanthes

zeichnet die Handlung; auf seiner Tafel steht der Halb-

vers aus Euripides Iphigenie in Aulis v. 1550 ofifxc'cTwv

7i67i),ov TiQo^sig: CF weist auf Agamemnon hin, welcher

an eine Säule gelehnt das Haupt verschleiert, ein Symbol

des Grundgedankens der Schi'ift, der Ruhe und Mässigung

im leidenschaftlichen Affekt. Die Widmungs\ignette

stellt einen Perser dar, welcher seinem Könige das

Einzige bringt, was er hat, eine Schale Wassers, und

bezeichnet die Bescheidenheit des Verfassers , welcher

seinem Fürsten nur eine geringe Gabe überreicht. Das

dritte Kupfer am Schlüsse, künstlerisch das gelungenste,

hätte man gern mit einem andern vertauscht. Neben

Sokrates , welcher die drei Grazien meisselt , steht der

Wasserkasten, durch dessen Gebrauch zur allmählichen
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verbessert werden sollte — ein unglückliclier Versuch,

der, wie Justi, Winckelmann 1, S. 424 nachweist, auf

einem Missverständnis Vasari's beruht.

Es ist nicht Oesers Radiernadel allein , welche an

dem Werkchen arbeitete. Auch eine Eeihe von Nach-

richten und Urteilen über neuere Kunstwerke teilte er

seinem Freunde mit; von der Empörung der Wiener

Künstler über die Auslieferung der drei Vestalinnen

1736 wusste er als Augenzeuge zu berichten (S. 22);

das ungemessene Lob der Kuppelgemälde Grans in der

Wiener Bibliothek (S. 41), die Bewunderung des Bild-

hauers Matielli (S. 23), die Anpreisung manierierter

Werke und Meister (vgl. Schlegel's Werke 12, S. 337;

Dürr S. 52) rühi't aus Oesers Munde her, ja sogar der

persönliche Verdruss desselben über die Abweisung seiner

Entwürfe zur Verzierung des Jagdschlosses Hubertsburg

(vgl. W^erke 1, S. 106. 10, S. 110) lagerte sich in

Winckelmanns Schrift S. 43 ab. Von Oeser endlich

erbte er den Widerwillen gegen das Schnörkel- und

Muschelwerk der Mode, so wie die übertriebene Liebe

der Allegorie, die ihn noch 1766 zu seiner am wenigsten

gelungenen Schrift begeisterte. Kurz man darf behaupten,

dass fast ein Viertel der Schiift melu* oder weniger

unmittelbar Oesern verdankt wurde. Auch die ver-

steckten Angiiffe auf mächtige, in dem Winckel-

mann zugänglichen Künstlerkreise verhasste Personen,

V. Heinecke, Oesterreich, Eiedel (vgl. den Brief an

Tiden vom 3. Juni 1755. Berendis 25. Juli) gehören

dazu. Sie haben dazu beigetragen, das Interesse der

klatschsüchtigen Eesidenz zu erregen, späteren Lesern,

wie Goethe richtig bemerkt, das Verständnis erschwert,

bis Justi die damaligen Verhältnisse ins Licht gestellt

hat. In der ersten Gestalt scheint die Polemik

schärfer und deutlicher gewesen zu sein (an üden
a. a. 0.), für den Druck musste ' bedächtlicher ver-

fahi-en' werden. Indessen ersparte der Verfasser seine
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Pfeile für das darauffolgende Sendschreiben und die

Erläuterungen.

Ueber neuere Werke war Winckelmann grossenteils

auf das Urteil seiner Freunde angewiesen; er war fast

38 Jahre alt geworden, ehe er eine grosse Gemälde-

sammlung genauer kennen lernte; auch das Gebiet,

worauf sein Ruhm sich gründet, war damals noch ein

ziemlich besclu'änktes. Von den Eindrücken abgesehen,

welche ihm in Potsdam geworden, aber im Staube der

Bünauschen Bibliothek erstickt waren, hatte er in Dresden

eine grössere Zahl antiker Werke, grossenteils in einer

ungünstigen Aufstellung gesehen ; es ist bewundernswert,

dass sie gleich so richtig gewürdigt wurden. Dazu
kam die Kenntnis der geschnittenen Steine, worauf ihn

Lipperts Umgang führte. Durch ihn und durch das im

Jahr 1720 erscliienene Werk von Stosch hatte er sich

mit denselben vertraut gemacht, daher entlehnt er einen

grossen Teil seiner Beispiele aus diesem verhältnismässig

untergeordneten Bereich , versäumt auch nicht , von

antiken Münzen Nutzen zu ziehen. Sehr umfassend

war dagegen seine reiche Belesenheit; er macht sie

geflissentlich geltend und spickt seine Darstellung mit

Versen von Algarotti , Addison , alten Dichtern , den

Sitten der Indianer, führt die Bücher von Ripa, des

Piles, Wright, Turnbull u. s. w. namentlich oder an-

spielend an und lässt keine Gelegenheit, sie zu wider-

legen, vorübergehen.

Dieses Gemisch von entlehnter und selbständiger

Kritik mit einer buntscheckigen Gelehrsamkeit giebt

einem Werke, das Oeser seinen Schülern als ein Evan-

gelium des guten Geschmacks empfahl, jenen barocken

und wunderlichen Charakter, den Goethe an ihm wahr-

nimmt.

Aber , darf man fragen , was bleibt nach Abzug

dieses Beiwerks eigenes und bedeutendes übrig? was

hat der Schrift den Beifall der Zeitgenossen erwirkt,

und worin besteht ihr bleibender Wert?
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'Die Schrift hat einen unglaublichen Beifall gefunden,

und es haben mir grosse Kenner . . . zum Compliment

gemacht, dass ich Bahn gebrochen zum guten Geschmack',

rühmt sich der junge Schriftsteller (a. a. 0.). Neben

Hagedorn, jenem Kenner, war wol das Dresdener

Publikum grösstenteils auf seiner Seite ; es mögen persön-

liche Stimmungen bei Hofe dazu mitgewirkt haben, dass

man die Streitschrift , wie man sie auffasste
,

gegen

Heinecke und seinen Anhang sogar abschrieb. Schwerer

wiegt der Beifall unbefangener Richter. Wetteifernd

übersetzte man das Werk in fremde Sprachen , mehr-

mals ins französische , ins englische , unternahm eine

italienische Bearbeitung; Ehren, welche wenigen prosai-

schen Büchern widerfahren waren, der deutschen Litte-

ratur wachsendes Ansehen versprachen. Im Vaterlande

wunderten sich geschwätzige Kritiker wie Klotz, auf-

strebende Talente wie Nicolai über den originellen Stil

und die neuen Ansichten, Lessing fühlte sich angeregt,

Hamann war geneigt, diesen ersten Versuch über Winckel-

manns spätere Werke zu setzen, Klopstock verband

1760 seine lobende Anerkennung mit der Verteidigung

christlicher Conceptionen ; das gründlichste und be-

geisterteste Verständnis fand der Schriftsteller bei dem
jungen Herder, dessen Verdienste um die Würdigung
der Antike und insbesondere Winckelmanns Scholl

trefflich dargestellt hat (Gesammelte Aufsätze S. 152 ff.).

In seiner frühesten Schrift 'Fragmente' 1767 preist der

dreiundzwanzigjährige Jüngling 'den Euhm der Deutschen

selbst unter römischem Himmel', 1769 in den Kritischen

Wäldern urteilt er: 'seine erste Produktion von der

Nachahmung ist mit der reichsten Salbung und gleichsam

in der aufwachenden Morgenröte seiner Empfindung
geschrieben'. Endlich wird die vorliegende Schrift in

dem 'Denkmal' 1781 eindringlich gewürdigt : 'Winckel-

manns erste Schrift ward in Oesers Hause geschrieben,

und Oesers fein andeutender Geist ist bis auf die hohe

Liebe zur Allegorie in ihr merkbar. In diesem Schriftchen
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liegt dünkt mich die ganze Knospe von Winckelmanns
Seele. Was Winckelmann in Rom sehen sollte und
wollte, trug- er schon in sich'. Auch Goethe niisst mit

scharfen Augen die Vorzüge und Mängel der Schrift ab.

In seinem klassischen Urteil unterscheidet er die vor-

übergehenden Stimmungen und Abneigungen, welche in

Dresden damals vorwalteten, das 'Wunderliche in Stoff

und Form' von Hauptgedanken, er rühmt die 'köstlichen

Grundstellen', den 'rechten Weg' zu dem 'letzten Ziel

der Kunst, dem richtig aufgesteckten'.

So ist es in der That. Es war mehr als eine Knospe
in dieser Erstlingsschrift, auch mehr als eine Morgen-

röte seiner eigenen Empfindung; es war die Morgenröte

eines gereinigten Kunstgeschmacks und einer veredelten

Kunstübung. Mag auch der Gegensatz gegen die italie-

nische manierierte Kunst, die bis dahin herrschte,

Winckelmann zum Teil von seinen künstlerischen Freunden

eingeprägt worden sein , erfasst hat er ihn mit einer

feurigen Seele , ausgesprochen und zwar zuerst mutig

ausgesprochen, ausgedrückt in seiner eigenen klassischen

Schi'eibart, dem ersten Denkmal einer wissenschaftlich

gediegenen Prosa. Absicht und Wirkung entsprachen

einander. Die energische Verurteilung Berninis, des

grossen Bernini, wie er mit leiser Ironie genannt wird,

und seiner Nachahmer, die entschiedene Ablehnung der

architektonischen Schnörkeleien , der scharfe Tadel der

übertriebenen Aktion und des gemeinen Realismus gehen

Hand in Hand mit dem begeisterten Lobe der Raphael-

schen Madonna , der bewundernswürdigen Schilderung

des Laokoon. Die Wirkung war ungeheuer, ein Todes-

streich gegen den Barockstil, ein Wort zur rechten Zeit.

Auch sind neben der seinen Freunden nachgesprochenen

Anpreisung von neuern Werken, die es nicht verdienten,

seine Grundsätze lehrreich, die geflügelten Worte 'Ein-

falt und stille Grösse', die freilich nur im Gegensatz

gegen verkünstelte Grazie und manierierten Affekt ihre

volle Geltung behaupten, sowie Begriff und Forderung
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der Idealität zum Gemeingut der g-ebildeten Welt ge-

worden ;
sie werden es lioffentlich trotz aller sogenannten

Renaissance bleiben.

Ebenso wie die Objekte seiner Betrachtungen zieht

diese Subjektivität des Betrachters den Leser mächtig an.

Im Gesamturteil zeigt er sich nicht als Anfänger, sondern

als einen völlig gereiften Mann ; von den hier verkün-

digten Grundsätzen ist er niemals abgewichen, er hat

sie nur später in einer bessern Ordnung und einer

schärferen Form vorgetragen. Eben so ausgebildet und
fertig ist der Stil, dessen sich der achtunddreissigjährige

Mann bedient, derselbe, welchen seine historischen Bruch-

stücke haben, derselbe, der in der Kunstgeschichte seine

Vollendung erhielt, bei allen Mängeln und Fehlern*)

ein eigentümlich klassischer Stil, gedankenreich und
phantasievoll, feurig, ernst und schwer. Der Verfasser

fühlt, dass er zum Lehrer seiner Nation berufen ist,

er erweist sich als Meister und Prophet.

*) 'Ich schäme mich nicht zu bekennen, dass ich meiner
eigenen Muttersprache nicht in ihrem völligen Umfange mächtig
bin', schreibt Winckelmann 1762 in dem Sendschreiben an
den Grafen Brühl.

Würzburg, 11. November 1884.

Urliclis.



Yorbemerkiing des Herausgebers.

Der kgl. öffentl. Bibliothek in Dresden verdanke ich

die Vorlage zum nachstehenden Neudrucke. Die Original-

ausgabe ist weitläuftig auf vortrefflichem Papier in

grossem Quartformate gedruckt. Die Widmungsblätter

sind nicht paginiert. Ausser Oesers Vignetten dienen

zwei Holzschnitte als Zierrat : ein Kopfleistenornament
und die Initiale 3) in einem Ovale, welches von einer

nackten sitzenden Minerva— ilu* Name ist im Eingange

der Schrift erwähnt — gehalten wird.

Etwa ein Jahr später erschien die Abhandlung

wiederum zu 'Dresden und Leipzig. 1756. Im Verlag

der Waltherischen Handlung.' Auf dem Titel steht:

'Zweyte vermehrte Autlage
'

, weil im Anschluss an die

'Gedanken' mit eigenen Titelblättern das 'Sendschreiben

über die Gedanken' S. 45 ff. und die 'Erläuterung der

Gedanken' S. 99 ff. zum ersten Male veröffentlicht werden.

Diese zweite Auflage der 'Gedancken' ist aber zugleich

eine verbesserte ; darum und weil nur der erste Satz

vom Verfasser selbst überwacht ward, empfahl sich ein

Neudruck der äusserst seltenen ersten Ausgabe.

Aber auch diese wagte ich nicht ganz unverändert

vorzulegen. S. 17 Z. 6 des Neudruckes steht im Originale:

\)at
I
25, 19 und 2S '^arentbt)rfi§

|
25, 31 ber md)ite was

sich allerdings vielleicht erklären Hesse
1
28, 12 ^lein-

f)etm
I
28, 23 ^hm^ \

32, 32 mefe(6en
|

33. 25 possa7io\

33. 38 de
\

37. 25 ^rtbrctanbimfchen
|

39, 35 bie]e(6e

müßig
I

42, 28 bem statt ben
|
43, 12 fcenerc. Die

Schwankungen in der Eektion der Praepositionen durften

nicht geregelt werden ; sonst hätte ich den Autor etwa

zwei Dutzend Male korrigieren müssen.

B. SeuflPert.
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Vos exemplaria Gneca
Noctwma versate manu, versate diurna.
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[III]

2)em

5lt(erbur(^(au(^tigften, ©rogmäc^tigftett

dürften nnb §ertn,

j> cS m m m

Sönige in ^ol^Ien 2C. ß^urfürften





[T]

lege tc^ btefe Sfätter in tieffter llntertf)änig!eit jit puffen.

[YI] 2)ie 3it^erfid}t biefeö Unternehmend grünbet fic^ auf

ben ©ebraud) au§ jener gotbenen ^dt ber fünfte, bie burc^

ßtü. .^'önigt. SDZajeftät ber 2Be(t nnebernm in i^rem

gröften @(anfe gejeiget lüirb.

3n ^Ingufti ^ditw n^ürbe man geg(anBet f)a'6en , ein

2Ber(f, baö bie fünfte ktrift, ter(öl;re an fid) fe(6ft ^xd,

n^enn e§ jemanb anberö, a(§ bem 5luguft felBft, bem 53ater

ber fünfte, gennbmet ti:orben n^äre.

<ätü. ^önigl. 3}lajeftät I;aben bie 33efd)ü^ung ber

fc^önen .fünfte , ne^ft anbern groffen (Sigenfd}aften biefe^

SO^onarc^en, alö ein (£rHf;eit t^orjügüc^ ert)a(ten; nnb ein

3?erfnd> in ben fünften, i>on n3e(d)en Sro. ^önigt.

9}J a j e ft ä t [YII] ber er(eud)tefte Kenner nnb ber I^ijd^fte is

&iid)ter finb, !an niemanb anberö, a(ö S^ercfelben ireifeften

(gntfd)eibung juerft untern)orfen n^erben.

(S§ fotte Billig bem ge!^ei(igten i)?a^men Stü. ^önigt.

9)iaieftät, iüe((^en bie fünfte üeremigen, nid)t§ gemei^et

10
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irerben, cii^ \vci^ 5«jlfcirf> ter Dtad^t^eÜ tinirbic; erfannt tücrbctt:

aber babin veicf>teu meine Gräfte nid}t; unb hjaö tan ber

5}?viieftdt v^cbrad)t n^evben, fo grc^ nnb \o erl^aben eö immer

i|l, rva^ ni6t flein nnb niebrig erfd^einet in S^er^leic^ung mit

5 ber v^öl^e berfetSen.

i^a^ treni^e, n.\iö id) bringe, fet) jngfeid^ ein C^^fer für

ben ed»n^=®ctt be^ Oieidjö ber fünfte, beffen ©renken [Till]

ic^ jn betreten gewaget t;abe ; nnb £:pfer finb al(e3eit tüeniger

bnrd> ficb felbft, cii^ bnrc^ bie reine ^bfid)t berfelben, gefäflig

10 geirejen : biefe n.nrb für mid^ baö SOSort reben.

ßlu. SöntgL 9}Jaieftät

alleriuitertl^änigft gct)ovfamfter

.^ne^t,

SBincfelmann.



[1]

[Kopfleiste.]

©cbnnifen
übec

bte 9tadja^mung ber ©riec^tfdjeu 2Bcrcfc in ber

9Jla^Ieret) unb ^ilb^auer^^unft. 5

!J)er gute ©efc^macf, h>e(d)er ficf) me^x unb mel^r burd)

bie 2Be(t auöSreitet, fjat fic^ augefaugen juerft unter bem

@nec^ifd)en §tmme( ju Bttben. 5lIIe (Jrfinbungen frember

5^ö((fer famen gtetc^fam nur al^ ber erfte ©aarne nad)

©riec^entanb, unb na{)men eine anbere '^?atur unb @efta(t an 10

in bem :?anbe , n^eldbe^ 93^ineri?a, ^) fagt man , üor allen

Räubern, n^egen ber gemäffigten ^aijxe^'^eitm, bie fie ^ier

angetroffen, ben @ried)en gur SBofjnung angetütefen, ai^ ein

^anb, mefc^e^ !(uge Äi?)jfe f)erüor6ringen iüürbe.

2)er ©efc^mad, ben biefe 9?ation if)ren SBerden gegeben is

l^at, ift if)r eigen gebüeSen; er ^at fid) fetten Xüeit üon

®ried)en(anb entfernet, ol^ne ctxoa^ ^u Der* [2] (ief)ren, unb

unter enttegenen §imme( * ©trieben ift er f^ät Befannt ge-

tüorben. (Sr lüar oi)ne 3^^^f^^ 9<^"^ ""b gar frembe unter

einem 9Zorbifc^en §imme(, ju ber 3^^*^ ba bie 6et)ben .fünfte, 20

*) Plato in Timaeo, edit. Francof. p. 1044.
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bereu i3reffe ?el;rcv bic ÜH'icd^cn [iub, li^cuicj 5>cvcl;ver fanben

;

311 ber 3^'^^ '
'^^ ^i^ i^cvcbrmuj^^iintvbic'^ften (Stücfe beö (£or*

"

rei-ioiic im ^V^cuic|(ic{)cn Stalle 311 (Etcc!l)o(m bor bie ^enfter,

311 iöcbecfinii] bevfetbeu, ijcl^äiioiet iiMvcii.

5 Uitb nutu nuif^ geftel^en, )^^)^^, bie Üiegiening beö groffen

5liic^uft^ ber eigeHtüd}e i3Üirf(iAe 3^i^*'^^i^"'-'t ^\^f ^^ ti^eld^em

bie fünfte, alö eine frenibe dotonie, in 8ad)fen eingefü^ret

h^crben. Unter feinem ütad^fotger, bem beutfAen Xitu^, finb

biefetbcn biefem ^anbe eigen ircrben, unb burd) fie irirb ber

10 gute ©efAmad allgemein.

@ö ift ein enngeö 3^encfma'^( ber (5H*c)ffe biefeö 9}lonard)en,

baß 3u 5ßi(bung beö guten ®efd)madö -bie größten Sc^ät^e

aug Otaüen, unb n:aö fouft üotlfommene^ in ber ä)?al)(erei)

in anbern Zaubern IjerbcrgeBrac^t irorben, t?or ben klugen

15 aüer SSeft aufgefteüet ift. (Sein Gifer, bie fünfte gu Der*

endigen, I)at enbüc^ nid}t geruhet, big U}at;rl;afte uutrügüc^e

SBercfe ©riec^ifdier SJteifter , unb pnox üom erften 9^ange,

ben Äünftleru 3ur ^j^ad)at;mung finb gegeben n)Drben.

3^ie reinften Cbeüen ber ^unft finb geöffnet: g(ücflid)

20 ift, tuer fie finbet unb fd)mecfet. Ü^iefe OüeÜeu fuc^en, ^eißt

nad^ %{\ji\\ reifen; mtb Treiben unrb nunme(;rD ?ItI)en für

Äünftler.

3^ er einzige Seg für unS, grog, ja, tt)enn eö mögü(^

ift, unnac^al;m[ic^ 3u ujerbeu, ift bie 9tad)a^mung ber ^(ten,

25 unb n^aö jemaub com .f)cmer gefagt , bag berjenige i^n be=

n?unbern lernet, ber il^n n)oI}( t?erfte^en geleruet
,

gilt aud)

üon ben Äunft-SBerden ber Sllten, fonterlid) ber ©riechen.

9)Jan mu§ mit il^nen, njie mit feinem g^reunb, befannt ge*

tücrben fei)n, um ben ^accoon eben fo unnad}al)mti(^ al^ ben

30 §omer 3U finben. -3n fctd)er genauen 33e!anntfc^afft njirb

man n^ie üticcma- [3] cbuö t>on ber §e(ena be§ Si^vi^x^

urt^eiten: „9ämm meine ^ugen", fagte er 3U einen Unn^iffen^

ben, ber baö S3itb tabeln n^ctlte, „fo n.nrb fie bir eine @öttin

fc^einen."

35 2)?it biefem ^uge traben 9J^id)ael 5(ngelo, 9?apl^ae( unb

^oußin bie SBercfe ber eilten angefe'^en. ©ie ^aben ben

guten ©efcbmad au^ feiner Obetle gefd)öpfet, unb 9?ap^el
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in bem ?anbe fetBft, ti^o ev ftd) gebtfbet. 90^au tveif^, baf^

ev junge ?eute nad) @ried)en(anb gefd)icfet, bie UeBerbteibfet

beö 5l(tertl)uin^ für i{)n ju jeid^nen.

(Sine 23i(bfän(e t^on einer alten ^lömifd^en §anb nnrb

fi6 gegen ein @ried)ifc^e§ Urbitb atlentat)! üer^tten , nne 5

33irgi(^ jTibo in il;rem ©efctge mit ber 3^iana unter i{;ren

£)reaben Dergüd^en, fic^ gegen g)cmerÖ 9iauficaa t)ert;ä(t, nje(d)e

jener nadbjual;men gefud)et Ijat.

^aocoon toav ben ^ünft(ern im atten 9iom eBen bai^,

n^a^ er unö ift ; be§ $c(i)c(etÖ ^egel ; eine üofifommene 10

bieget ber ^unft.

S6} f)abe nic^t -nijt^ig anjufül^ren , baß ftc^ in ben U-

rübmteften SBerrfen ber @ried)ifdben ^ünftter gen?iffe ^Jiad)*

lägigfeiten finben : ber S)e(p[nn , n}e{d)er ber 9)kbiceifd)en

S3enu§ jngegekn ift, nebft ben fpiefenben .^inbern ; bie 5tr6eit 15

beö 2)iofcoribeö auffcr ber §au|>t'gigur in feinem gefd)nittenen

3)iomebeÖ mit bem ^aüabio, finb 33et)f|.nele baüon. 93tan

njeig, bag bie 5lrBeit ber 9iü(!*(£eite auf ben fd^önften 9)?ünt^en

ber (Sgi)|:tifc^en unb 8t)rifd)en ^i^nige ben ^ö^fen biefer

Könige fetten Beijfemmt. ©reffe ^ünftter finb auc^ in il;ren 20

^JhÄlagigfeiten tüeife: fie !önnen nid)t feilten, o^ne ^ugteic^

ju unterrichten. SO^an betrachte it^re Sßercfe, n)ie ^ucian ben

5^upiter be^ '^^t^ibiaö nnH betrachtet ^akn; ben O'ui^iter felbft,

nic^t ben (Sdiemmet feiner ^üffe.

3)ie Kenner unb Ütad)at;mer ber @riec^ifd)en Sercfe finben 25

in i^ren 5D?eifter*8tüden nic^t allein bie fd)i3nfte dlainv.,

fcnbern ncc^ met)r at§ Ütatur ; baö ift, [4] getoiffe Obealifc^e

©d)ön^eiten berfetben, bie, nne un^ ein alter 5(uö(eger be§

^^(atol) (eieret, t?on Silbern bieg im 3>erftanbe enttüorffen,

gemacht finb. 3o

Xtx fd)cnfte (5i?r^er unter un§ njäre üieHeid^t bem fd)i?uften

^ie6ifd}en (£i?r^er nid)t dl^ntid^er, al^ 3^p^ic(e§ bem ^ercule^,

feinem Sruber, nmr. Xex Einfluß eine^ fanften unb reinen

§immelö n>ürdte bet) ber erften ^ilbung ber ©riecl^en, bie

frül)3eitigen ^eibe^^Uebungen aber gaben biefer Sitbung bie 35

•) Proclus in Timaeum Piatonis.
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cble ^orni. 3}uiu iid^ntc einen iuni3en (^^^artanev, ben ein

Ipetb mit einer f^cit'm j^Seuget, ber in ber ^inb^eit niema^tö

in 3i^intc(n einije|d)renc!t gen^efen, ber t?on bem fie^enben

<>al)re an vtuf ber Grbe gefdilafen , nnb im Üiingen nnb

5 ^^d)nnmmen i^cn vQinbe^-beinen an n?ar geübet ti^crben. 9}?an

fteÜe ihn neben einen jnngen (Si)baritcn iinferev ^c\i, nnb

att^benn nrtl^eite man , treffen i^cn bet)ben ber Äünftter jn

einem Urbi(be eineö jnngen Xl;e|enÖ , eineö 5lc^iüe^, ja felbft

eineö iöaccf^ni?, nehmen nnirbe. Ülad) biejen gebilbet, n^ürbe

10 et^ ein ^^l^efenö kt) ^cfen , nnb nad) jenen gebitbet , ein

S^I^efeu^ bet) gteifdb erjcgen , n?erben , n^ie ein ®ried)ifd)er

9[)tab(er t>cn ^tüo terfdnebenen 53orfte((ungen biefe^ §etbcn

urtl}ei(ete.

3ii ben ^eibeiS'Uebnngen n?aren bie groffen (Stiele aÜen

15 jnngen ©riedien ein kräftiger (2|>orn, nnb bie @efe^e Der*

(angeten eine je^en monatl^ücfte 53orbereitung ju ben -Ctt^m^n-

fc^en <3^ie(en, nnb biefeö in (5ü§, an bem Ort fe(bft, njo

fie geilten n?urben. 3^ie gri^ßten "^preife erf)ie(ten nicbt afle«

^^it WVdmKx, fcnbem me()rent^ei(ö jiinge lOeute, ttjie $inbar6

20 Oben geigen. 3^em gött(id)en 3)iagcraö ^j gteid^ jn hjerben,

trar ber ^öd)fte Sßunfc^ ber -Sugenb.

(Seilet ben fAneQen -^nbianer an, ber einem §irf(^ ^u

^uffe nad^fet^et: ft>ie flücbtig n)erben feine Säfte, tok biegfam

nnb fd)neü werben feine Ücerüen nnb ^n^tdn, nnb iüie teicbt

25 n^irb ber gan^e 33an beö (Ii?rperö gemacht. (2o bi[bet unö

§omer feine §e(ben, nnb feinen 2I(|iIIeö bejeic^net er Dor*

gügüc^ burc^ bie @efd)n3inbigfeit feiner ^üffe.

[5] 3^ie dör^er er()ie(ten burc^ biefe Hebungen ben groffen

nnb männlichen dcntonr , njeid^en bie @riec^ifd)en 3QZeifter

30 i^ren 33i(bfäu(en gegeben, o!^ne 3^unft nnb überflüßigen 2(nfa^.

3^ie jungen Spartaner mnften fic^ aüe je^en 2;age »er ben

ßp^oren nadenb geigen, bie benenjenigen, njelc^e anfienjen

fett ju n^erben , eine ftrengere Xiät auflegten. Oa eö mar

einö unter ben (Sefe^en beö ^si^tt^agoraö, fid) )oox aüen über-

35 flüjiigen 5(nfal3 be^ (Eijrperö gu ^ten. (5^ gefc^a^e tieÜeic^t

*) V. Pindar. Olymp. Od. VII. Arg. & Schol.
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auö eben bem ©riinbe, ba§ jungen beuten unter ben ©riechen

ber äüeften 3^^*^"^ ^^^ W J" cmtm SBett-^am^f im Usingen

angaben, n^ä^renb ber ^di ber 5^orü6ungen nur 9J?i(c{)*©^etfc

jugelaffen toar.

^ßer Uektflanb be^ (5ör^er^ tüurbe bel^utfant »ermieben, s

unb ba 5l(cibiabe^ in feiner S'ugenb bie i^iöU nic^t njotte

Btafen (ernen, tceit [te baö @efid)t t?erftellete, fo folgeten bie

jungen 5(t!f)enienfer feinem 33et)f^ie(.

^Jtec^ftbem n^ar ber gan^e ^njug ber @rie(f)en fo befc^affen,

bag er ber bilbenben 9Jatur nid)t ben geringften 3^^"9 an-.io

tl^at. 3)er 2Bacft§tt;um ber fc^önen ^orm (itte nichts burd^

bie toerfc^iebenen 5{rten unb ^b^ite unferer heutigen ^reffenben

unb Kemmenben ^^(eibung, fonber(id) am §a(fe, an §üften

unb (Sc^endetn. 3)ag fc^öne ©efc^tecbt fetbft unter ben ©riechen

hjufte con feinem ängftüc^en 3^^"9 ^^ ifjrem ^u§ : 2)ie i5

jungen (S^artanerinnen iraren fo (eic^t unb fur^ beffeibet,

bag man fie ba^er ^üftjeigerinnen nannte.

(S^ ift auc^ Befannt, n)ie forgfäftig bie ©riechen ttjaren,

fc^öne Äinber pi 3eugen. Clt^iöet in feiner (Eattipabie geiget

uic^t fo üie( 2Bege baju, ai^ unter il;nen übüc^ tüaren. ©ie 20

gtengen fo gar fo h)eit, baß fie au§ blauen Singen fd^n^ar^e

ju mad)en fuc^ten. ^uc^ gu 33eförberung biefer Slbfic^t er*

richtete man 2Bett=®pie(e ber (Sc^önl^eit. (Sie trurben in

ßüö gehalten: ber 'ij.n'eif^ beftanb in SBaffen, bie in bem
Stempel ber 5D?ineroa aufgepnget njurben. 2(n grünbfic^en 25

unb geteerten ^{id)tern fönte e^ in biefen (Stielen nid)t fef)(en,

ba bie ©riechen, xok Mftotete^ berichtet, ifjre Äinber im

3eic^nen unterrid)ten (ieffeu, üornemüc^ n?ei( [6] fie glaubten,

ba§ e^ gefc^idter mad^e, bie ©c^önfjeit in ben (iijr^ern ju

betrachten unb 3U beurt^eifen. 30

S)aö fc^ijne ®eb(üt ber (Sintüof)ner ber mef)reften (55ried>i*

fd^cn Onfetn, toeld^eö g(eid)h)o^( mit fo üerfdbiebenen fremben

©ebtüte oermifd}et ift, unb bie tjorgügüc^en ^ei^ungen beS

fc^iinen @ef(^(e(^t^ bafefbft, fonberüc^ auf ber -Snfel (Scioö,

geben gugteic^ eine gegrünbete 9Jiut^nia§ung üon ben (Sc^ön- 35

l^eiten be^ber(et) @efA(ec^tg unter i^ren 53orfabren, bie fid>

rü^meten, urf^rünglic^, ja ätter at^ ber ^5Jonb gu fei^n.



12

G"^^ finb ja ucdi tl;c <\ciui^c ^öidcx, bet) h^etc^en bie

(^dunibcit fc ivtr fein inn-jiti^ ift, treit ato fc^cn tft. 3)te

9ieifC'ii3cfdn-cikr faiU'" tiefet^ eiitbcfiij^ t^cn beu ©ecrgianent,

iint ef*cn biefcv^ bevidUct man i^cu ben Äat^avbmöfi, einer

5 'Jiaticn in bev (irimifdKu !^aterei).

jDie ^iMncfbetten , ivelcbe fe t^iet 3d>cn!^eiten jerftören,

nnb bie &d]tc ^i(bmu]en t?erbev6en, waren ben ®ned)en

ncd» nn^efannt. Q^ finbet fid> in ben (2d)riften ber ®riedn=

|*en 5(ei'^te !eine (^\nix t>cn 3?(cittern, nnb in feineö (5)rieAen

io,ani^e3eioiter 3?i(bnnv3 , toädjc Bei}m ferner cft \\a^ ben ge*

rinßften SH^''^ entn^orfen n^crben, ift ein fo nnterfdieiben-

beö ^ennjeic^en, bergteidien Sfatter-^rnkn finb, an^ebrac^t

n^crbcn.

Tic 3?enerifd^en UeSet , nnb bie S^'cd^ter berfetkn , bie

15 enßtijd^e ^ranrffieit , irüteten anc^ ncc^ nid^t triber bie fc^ijne

DJatur ber ©ried^en.

Ue6erl)an|}t n^ar aUe^, n^a^ "con ber ®eBnrt 6i§ jur ^üÖe
be^ 2Ba6!§tI)nm§ ^nr ^ifbnng ber C£ör^er, jur 33en}a()rung,

jnr 5(n^oarkitmun nnb jnr ^kx'üe biefer ^itbnng bnrd; 9Zatur

20 nnb ^Qnnft einc^eflöpet nnb gete^ret n?crben, gnm 5^ortf)ei( ber

fc^cnen ÜJatur ber atten @ried)en geirürdt nnb angen:enbet,

nnb fvin bie i^cr^ügüd^e 3d^cn^eit if)rer (Ii?r|}er t^or ben

unfrigen mit ber grcften 2Bal)rfd)einü6feit jn 6el)an^^ten ^n*

(a^ gekn.

25 [7] S)ie tcKfcmmenften @ef6i?|>fe ber 9^atnr aBer njürben

in einem ^anbe , Wo bie ^JJatnr in triefen i^rer SBirfnngen

bnrd) ftrenge (53efel3e gel^emmet n^ar, wie in (Sgtjpten, bem

tjcrgegeknen ^Baterlanbe ber fünfte nnb 2Biffenfd)aften , ben

.^ünftlern nnr jnm 5^(;eit nnb nnüoHfommen befannt gen}crben

30 fei)n. 3Tt @ried)en(anb aber, Wo man fid) ber :?nft nnb

^renbe ücn -3ngenb anf n^eibete , Wo ein gemiffer heutiger

6ürgerüd)er 2Bc()(ftanb ber 0^ret)f)eit ber (Ritten niema^fö

Gintrag get^an , ba geigte ficb bie fc^öne 9iatnr nnüerl^üHet

jnm grcffen Unterrid^t ber ,^iinft(er.

35 Xk (S6u(e ber .^ünftfer n^ar in ben @i)mnafien, wo bie

jnngen l'eute , we[(i)t bie t>ffent(id^e 36ami)aftig!eit kbedte,

gan^ »lacfenb \\^u '^etbeö*Uebungen trieben. 2)er SBeife nnb
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ber Äüttftler piiengen bal^in: (Socrate^ beii (I{)arniibe^, ben

^t)to(i)cug , ben ^i}fii^ gu (el;ren ; ein ''jNl^ibtaö , au^ biefen

frönen @efd)ö^^fen feine Äitnft ju bereichern. 9Jfan (ernete

bafelBft 33en}ei3ungen ber 9Jcngfe(n, 2Benbnngen be^ (Eör^^er^

:

man ftubirte bie Uutriffe ber (Iör|>er, ober ben dontour an 5

ben 5lbbrncf, ben bie jnngen ^linger im (Sanbe gemalt I;atten.

!Daö fc^önfte Ütacfenbe ber Üörper jei^te fi6 t^ier in fo

mannigfaltigen, n)al;rl;aften nnb eblen Stanben nnb ©teünngen,

in bie ein gebungeneö 5!}tobeI, n^etc^eö in nnferen ^(cabemien

anfgefteüet n)irb, nic^t gu fe^en ift. lo

!J)ie innere Gmpfinbnng Bitbet ben (£I)aracter ber 2BaI;r=

t)eit, nnb ber 3^^<i)^ß^/ n^e(d)er feinen 5Icabemien benfetben

geben hjiU, mirb nid)t einen (Schatten beö n^a^ren erl;a(ten,

ol^ne eigene (Srfe^ung beöjenigen, ii^aö eine nngerül^rte nnb

gteic^güftige ©ee(e be^ 9)Zobelö nid)t em^finbet, nod) burd) is

eine Lotion, bie einer gemiffen Sm^jfinbung ober ^eibenfd}aft

eigen ift, auöbrücfen fan.

3)er (Singang jn i^ieCen @ef|>räd)en be§ ^^(atü , bie er

in ben ©t^mnafien ju ^t^en i^ren Anfang nehmen (äffen,

machet nn^ ein i8i(b i^on ben eb(en ©eeten ber x^ugenb, nnb 20

(äffet nnö anc^ (;ieranö auf g(eid)förmige §anb(ungen nnb

©teCtungen an biefen Orten nnb in il^ren :l?eibeö'Uebungen .

fd)(ieffen.
^^

[8] S)ie fd)i?nften jnngen ?eute tanfeten nnbe!(eibet anf beut

3;;(;eater, nnb (£o|j^ec(e^^, ber gro^e (2e^^(;oc(e§, toar ber erfte, 25

ber in feiner -^ugenb biefeö (S(^auf^ne( feinen 33ürgern mad)te.

|3(;rt)ne babete fic^ in ben (Steufinifc^en (2)-ne(en üor ben

^ngen aUer @ried)en , nnb tüurbe bet)m ^eranöfteigen anö

bem äßaffer ben ^ünftCern ba§ Urbi(b einer 5>enuö 5(nabi)0'

mene ; nnb man n^eig , ba§ bie jungen 9J?äbgen in Sparta 30

an einem getüiffen ^efte ganß nacfenb t?or ben fingen ber

jungen !t?eute tanl^ten. 2Ba^ I^ier frembe fc^einen fönte, tüirb

erträgüd^er iüerben, njenn man bebendet, ba§ aucb bie (S^riften

ber erften ^irc^e o()ne bie geringfte ^er()ü((ung
, fo n)oI)(

9D?änner atö SÖeiber, gu gteic^er 3^it nnb in einem nnb eben 35

bemfe(ben Saufftein getauft, ober untergetaucht n^orben finb.

^(fo n)ar auc^ ein jebeö g^eft bei} ben ©riechen eine
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^V(ei:|enbeit für ^ünftler , fic^ mit ber fc^önen 9?atur aufö

^cnaueftc bcfaitnt ju mad}cn.

Tic l^icufd^tid^feit tcr ^rie6en I)atte in i^rer btüijenben

^rci)l)cit feine bhitiv^en 36auf^Mc(c einfül;ven n^olien , ober

5 ircnn bci\:;(eid^en in bem ^onifdien 5Ificn, n?ie einige glaukn,

übtid^ gen?efen
, fc iraren fie feit geranmer 3^^* tüieberum

einvjeftellet. ^Inticdni^ (5pi|}^aneÖ, Äönig in (Stjrien, üerfc^rieb

§ed>ter i?cn dxom , nnb üe§ ben ©ried^en 8d)auf|?ie(e biefer

nngtüdüAen SDJenfc^en fe^en, bie il^nen anfänglid) ein ^6f(^eu

10 n^aren. Wii ber ^tit tjerlol^r ficft ba§ menfc^tic^e (55efüf)(,

nnb an6 biefe (Sc^anfpiete n^urben (Schuten ber ^ünftter.

(Sin (Etefitaö ftubirte I^ier feinen fterbenben 5ed}ter,^) „an

n?e(Aem man fe^en !onte, toie üiet üon feiner (2ee(e no(^ in

if)m üSrig toax."

15 3)iefe l^äupgen (Setegenl^eiten ^ur 8eoBa(^tung ber 9^atur

terantaffeten bie @riec^ifd}en ^ünftter no(^ hjeiter gu gef)en : fie

fiengen an
, fid) geh)iffe allgemeine Segriffe üon (Sc^önl^eiten fo

n?o{)( einzelner X^tik a(ö ganzer 53erf)d(tniffe ber ^ör* [9] :per

ju bilben, bie fid) über bie 9ktur felbft erl^eben foften; if>r

20 Urbitb n^ar eine Hcö im 53erftanbe entnjorfene geiftige ^latnx.

(B'D bitbete ^a)ii^ad feine ©atat^ea. 3)^an fe^e feinen

33rief an ben ©rafen 33att^afar daftigtione : 2) „2)a bie

(S6önf)eiten," fd)reibt er, „unter bem ^rauengimmer fo fetten

finb, fo bebiene ic^ mic^ einer gen^iffen -Sbee in meiner (Sin*

2ö bitbung."

))la(!i) fo(Aen über bie gen^öl^nlic^e ^ovm ber SQ^aterte

erl^abenen Segriffen bitbeten bie (55ried)en ©ötter unb SDZenfc^en.

5In ©ijttem unb (Göttinnen mad)te Stirn unb DZafe bet^nal^e

eine gerabe ?inie. ^ie .ßöpfe berühmter grauen auf @rie*

30 c^if6en Muntren t)aben eben bergteic^en 'Profit, Ujo e^ gteid^njol^t

nid)t n}iü!ü^rücb njar, nac^ 3^bea(ifc^en Segriffen ju arbeiten.

Cber man fönte mut^maffen, baß biefe Sitbung ben atten

>) (Sinigc mut^maffen, ba§ biefer ^ec^ter, öon ttjcl^em ^tiniu«

rebet, ber berühmte ^'nboöififci^e 'i^^ä^itx fep, ber i^o in bem groffen

35 (Baal be8 Sa^itolii "' einen ^(a^ befommen ^at. *) v. Bellori

Descriz. delle Imagini depinte da Rafaelle d' Vrbino &c.

Roma, 1695. fol.
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©riechen eben fo eigen 0[eh)efen , atö eö Bei) ben (^afmitcfen

bie flacben ^JJafen, bei) ben ©ittefen bie ffeitten Singen finb.

!j)te groffen Singen bev ®ried)tfc^en Äc|>fe anf Steinen nnb

59^ün^en könnten biefe 5[)?nt^nia[fnng nnterftü^^en.

3)te 9^ömifd)en .^at^ferinnen lünrben t?on ben ^rtec^en 5

auf i^^ren 9)Znnt3en xiaä) eben biefen Obeen gebilbet: ber ^'opf

einer Wia nnb einer Slgrippina Ijat ekn baffelBe ^roftl,

n?e(d)e^ ber ^opf einer Slrtemifia nnb einer (Cleopatra l;at.

33et) aßen biefen bemerket man, bag baö i3on ben Sl^e-

Sanern t^ren ^ünfttern üorgef^rieBene @efe^
;

„bie 9?atur lo

6et) ©träfe anf§ befte nac^^nal)men", aud^ t?on anbem Äünft*

lern in @rie(^en(anb a(ö ein ©efe^ Beobachtet n>crben. 2öo

baö fanfte ^riec^ifc^e -Profil oljne ÜJac^tlieil ber Slet)nti(^!eit

nic^t an^nBringen toax, folgeten [ie ber 2öal)rl;eit ber D'Mtur,

tote an ben fc^önen ^opf ber -^utia, ^ai)ferö ^ituö 5toc^ter, is

i?on ber §anb be^ (Süobmg gn fe^en ift.*)

[10] 2)aö ®efel^ aber; „bie ^erfonen äl^ntid) nnb ju

gleicher 3^^* fc^ijner ju machen," h)ar allezeit ba§ ^öi^fte

Ö^efe^ , toet^eö bie ©riec^ifc^en ^ünftter üBer fic^ ernannten,

nnb fe^et not!^n?enbig eine SlBfid^t beö 5D^eifter^ auf eine 20

fc^önere nnb DoÜfommenere 9tatnr üorauö. *i]3olt}gnotuö i^at

baffetbe beftänbig BeoBad)tet.

SBenn alfo i?on einigen ^ünftlern Berid)tet toirb, ba§ fie

loie ^^ra^ntele^ t?erfal)ren , toelc^er feine dnibifc^e 53enug nacB

feiner 53et)f(^taferin (iratina geBilbet, ober n)ie anbere 9}?a^ter, 25

n)el(^e bie $ai^ jum 9!}?obel ber (5)ratien genommen, fo glauBe

id)
, fei) eö gefc^el^en , ofjne SlBtoeic^ung Don gemelbeten

allgemeinen groffen ©efe^en ber ^unft. ®ie finnti^e ©(^ön-

l^eit gaB bem Äünftler bie fc^öne Diatur; bie -3bealif(^e

(Sc^önl)eit bie erljaBenen ^vlqc : üon jener nal^m er ba^ 30

9J?enf(^li(^e, t?on biefer baö @öttli(^e.

§at jemanb (Erleuchtung genug , in ba^ -3fnnerfte ber

<^unft hinein ju fcbanen, fo ttjirb er burc^ 5Sergteid^ung be^

ganzen üBrigen Saueö ber ®rie(^tfd»m giguren mit ben

mel^reften neuen
,

fonberlic^ in toelcBen man mel)r ber 9^atur 35

«) V. Stosch Pierres grav. pl. XXXIII.
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at^ bcm alten ^VfrfMiiacf c^cfo((^et ift . t>ie(mal}(^ nccB trettic^

cnttcrttc »3d^cnl)citcu fiiiten.

x^n bcit nieiftcu ?viivivcu neuerer 9)?eifter fielet man an

tcn ^(;et(en bc^ Ücrper^^, ivc(d)e ijebrurft finb, Heine gar ju

5 fel^r k3eidntete Ratten ber §aut ; bat^inijegen , Wo [id) eben

biefcfbcn ^^^aften in i^feidH^ebriirftcu ^heilen ®riednfd)er gicjuren

(ecjen, ein fanfter 3dniMinv3 eine an^ ber anbern njeüenförmig

erhebt, beri^eftatt, ta^ biefe galten nnr ein ©an^eö , nnb

3ufammen nur einen eblen 3)rucf ju niadjen fdeinen. 3)iefe

10 9Jteifterftüde 5eii^en nn^ eine §aut , bie nid^t angefpannet,

fcnbcrn fanft gejcc^en ift üBer ein gefunbeö ?^(eifd) , n)e(d)e^

biefelbe ol;ne fd)n^ü[ftige 5lu^bef;nnug füllet, nnb Bei) allen

'Beugungen ber fleifdngten 2:^l)eile ber 9iid)tung berfelBen t^er*

einigt folget. 3^ie §aut tüirft niemal^l^, ujie an unfern

15 (S^ör^ern , Befonbere nnb Don bem i^teifd) getrennete fleine

galten.

©Ben fo nnterfd^eiben fid> bie neuem SBerde Don ben

@ried}ifdien burd) eine 3)?enge Heiner Sinbrücfe, nnb burdb

gar jn üiele nnb gar gu finnlid) gemachte ©rüB- [11] eben,

20 n?eld)e , n?o fte fid) in ben 323ercfen ber Sitten Befinben , mit

einer f^arfamen 2öei^l;eit, nad) ber 9)?aa§e berfelBen in ber

Dcllfommenern unb völligem 9^atur nnter ben (5)riec^en,

fanft angebeutet , unb öftere nur burd} ein gelel^rte^ ÖJefüljl

bemercfet n^erben.

25 (?g Bietet fidb ^ier allezeit bie S[Öa^rfd)einlid)leit Don felBft

bar, ba§ in ber 33ilbung ber fc^önen @ried)ifd)en (£öv^er, tcie

in ben Söercfen il)rer lO^eifter, mel;r öin^eit be§ ganzen

53aue^, eine eblere 55erBinbung ber Xl;eile, ein reidjereö Wtaa^

ber gülle getrcfen , o^ne magere Spannungen nnb ol^ne Diel

30 eingefallene §öl)lungen unferer (£i3r|>er.

Man fan njeiter nidü alö Bio gur 2Bal;rf(^einlid)leit ge^en.

(£ö Derbienet aBer biefe 2Bal;rfc^einlid)!eit bie Slufmerdfamleit

unferer .^ünftter unt iienner ber Äunft; nnb biefeö um fo

Diel mel;r, ba eö nctl)t'enbig ift, bie 5Sere^rung ber 2)en(fma^le

35 ber ©riedien Don bem i^r Don Dielen Bei^gemeffenen 53orurtl^eil

ju Befret)en, um nicBt gu fc^einen, ber 9?a(^al)mung berfelBen

Bloö burc^ ben iOJober ber 3ßit ein 35erbienft Bet^julegen.
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3)tefer )3iinct , ükv ti^elchen bic Stimmen ber .^ünftfcr

getf)ei(et finb , erforberte eine an!?fül;r(id)ere 16l;anb(ung , ai^

in gegentüärtiger 5IBfi6t gefc^el^en fi5nncn.

9J?an tüeig, bag ber gvoffe 33ernini einer üon benen

getrefen, bie ben ®ried)en ben S^^cvjng einer tl;ei(ö fd)önern 5

9Zatnr, tl;ei(ö 3beaüfd)en (2c^önf)eit il^rer Figuren I;a6en ftreitig

macben n?cflen. Sr n?ar anffer bem ber ?}iet)nung, baß bie

Statur aflen il;ren ^^l^eiten baö erforber(id)e SAöne ju geben

toiffe : bie ^nnft Beftef)e barinn ; e^ ju finben. @r Ijai fid)

gerü^met , ein 33ornrtl)ei( abgeleget jn ^6en , iüorinn er in lo

5lnfef)nng beö 9iei^e^ ber 9}?ebiceifd)en 5>enu§ anfänglich

gen?e|en, ben er jebod> nad} einem mü^famen ©tubio bei)

terf(Rieben en Gelegenheiten in ber 9iatur n^al^rgenommen.^)

[12] 5((|o ift eö bie 5?ennÖ gehjefen, n3e(d}e i^n (Sc^ijn-

Ijeiten in ber 9catnr entbecfen gete^ret , bie er üorl^er aüein i5

in jener ^n finben gegtanbet l)at, unb bie er cl^ne ber SSenu^

ni(^t iüürbe in ber 9iatnr gefnd^et fiaben. t^ofget nic^t baranö,

bag bie (ic^i?nl;eit ber ®ried)ifd)en (Statnen et^er ^u entbeden

ift, a(ö bie (Bdj'ön^dt in ber 9catnr, nnb ba§ a(fo jene rüt;*

renber , nidbt fo fel;r gerftrenet
,

fcnbern me()r in einö t^er- 20

einiget, a(ö e^ biefe ift? 3>ctö Stubium ber 9catur mng

a(fo n?enigftenö ein längerer nnb mü^famerer 2Beg jur ^ennt*

nif^ be§ t^otl!ommenen ScbiJnen fet)n , a(ö eS ba^ Stnbium

ber ^^Intiquen ift ; unb Semini !^ätte jungen ^ünft(ern , bie

er aflejeit auf ba^ (Sc^önfte in ber 9^atur t>orjüg(ic^ tüieg, 25

nic^t ben für^eften 2Beg baju ge^eiget.

®ie 'i)tad)al;mung beö (Schönen ber ^JJatur ift enttreber 7
auf einen einjetnen 5^crn)urf gerid)tet , ober fie fammtet bie

Semerdungen auö üerfc^iebenen einzelnen, unb bringet fie in

ein^. Oene^ f)eigt eine äijnüc^e dopie, ein ^]3ortrait mad)en; 30

eä ift ber 2Beg ju §oßänbif(^en g^ormcn unb f^iguren. 3)iefeg

aber ift ber 3Beg jum allgemeinen (S(^i^.nen unb gu -Sbealifc^en

Silbern beffelben; unb berfetbe ift e^, ben bie ©riechen

genommen ^ben. 3)er Unterfcbieb aber gn)ifd)en il)nen unb

un^ ift biefer : ®ie ©riechen ertangeten biefe Silber , njären 35

') V. Baldinucci Vita del Cav. Bernino.

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 20.



18

viii6 biefctkii iiid^t i>cn fd^cnent (iör^^ern i^eucmmen geiüefen,

tiird> eine täoiüAe Ö^elegenbeit jiir il^ecbac^tmuj beö ®d>öiteit

ter '3iatiir, bie fid) ini^ Iniu^egen nidu aUe Za^t S^tget, unb

feiten fc, n^ie fie ber ^^ünftler n^ünfdiet.

5 Unfere ^Jiatnr iinvb nidit (eid)t einen fo t^cHfommenen

dör^er jengen , bergleid^en ber 5lntincuö 5lbmiranbn§ l^at,

nnb tic Obee n.nrb fid> über bie mel;r a(^ menjd>(id}en 33er-

l}ä(tniffe einer fd^cnen ©cttbeit in bem 53aticanifd}en 5Ipo[lo,

nid)t^ Hlben fönnen : n?a§ ülainx , ®eift nnb Ännft Ijerüor

10 jn bringen i^crnU^gcnb gen^efen, lieget l;ier tor ^ugen.

Od) glanbe , il^re Üca6a^mnng fcnne lehren , gefd^njinber

!lug ju irerben , treil [ie l^ier in bem einen ben Onbegrif

be^5jenigen finbet, n^aö in ber ganl5en :)tatur [13] auöget^eilet

ift , unb in bem anbern , n:ie n^eit bie fc^önfte D^atur fi(^

15 über fic^ felbft füi^n aber meigüc^ ert;eben !an. <Sie irirb

(et)ren, mit (SiAerbeit ju bencfen unb ju entn^erfen, inbem fie

bier bie I)öd)ften ©renken beö menjc^lid) unb ^ugleic^ beö

gcttüd^ 3 dienen beftimmt fielet.

SBenn ber ^ünftler auf biefen Orunb bauet, unb fid) bie

20 ©riednfd^e lieget ber (2dit?nbeit ."panb unb 8inne füljren

laffet , fc ift er auf bem SBege , ber it^n fid)er jur llJacb*

ahmung ber 9?atur führen n?irb. 3^ie 33egriffe beö (^an^en,

be§ S^cUfcmmenen in ber 9Zatur beö 3tltert^umö n^erben bie

33egriffe be§ ©etl^eilten in unferer Ücatur bet) i^m läutern

25 nnb finnüd^er nmd^en : er tt^irb bei) (Sntberfung ber «Scbön-

beiten berfelben biefe mit bem üotifcmmenen Scbönen ju cer-

binben unffen, unb burd) §ülfe ber i^m beftänbig gegeniüärtigen

erl)abenen ^ycrmen trirb er fid) felbft eine Siegel ttjerben.

5llt^benn unb nid)t el;er fan er
, fonberlic^ ber 9}?a^ter,

30 ftd) ber 9'Zad)a^mung ber 'Dktur überlaffen in fcld)en O^aüen,

tüo i^m bie ^unft t^emvittet, bon bem äl^armor abgugel^en,

n.ne in @en:änbern
, 1 nb fic^ me^r ^rei^^eit ^u geben , ujie

•il^cnf^in getl^an ; benu „berjenige, n3eld)er beftänbig anbern

nad^ge^et, lüirb nicmal)[^ tcrau^ fcmmen , unb n)eld)er

35 au§ ficb felbft nicbt^ gute^ ju machen ireig , njirb fic^ auc^

ber (3ad)en bcn anberen ni6t gut bebienen," tüie SD^icbael

angele fagt.
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©eclen, benen bte ))latiix ^o(b gemefen,

Quibus arte benigna

Et meliore luto finxit praecordia Titan

l^aben ^ier ben 2Beg t?or fic^ offen, Ortgmafe ju tuerben.

3^ btefcm 53erftanbe ift e^ jit nel)men , trenn be^ -piCeS 5

Berichten h^iH , baf^ 9\apl^ael jn ber ^dt , ba il)n ber 5^ob

übereilet, fic^ beftrebet fjabe, ben ?OZarmcr ju t^erfaffen, nnb

ber 9?atnr gän^üd} nac^jugefjen. jDer h)af)re @efd)macf beö

5l(tert^um§ trürbe if)n auÄ burc^ bte gemeine Oi^atur I;inbur^

beftdnbig begleitet ^kn, nnb aüe 33emercfungen in berfelkn lo

tüürben bet) i^m burc^ eine %xi einer (5^i)mifcben [14] S5er*

hjanbetung ba^jenige getrcrben fet)n , n^aö fein SBefen
,

feine

Seele auömac^te.

(5r tüürbe rieHeic^t me^r 9JJannigfattigfeit , groffere ®e=

njänber , me!^r dolorit , ntetjr ^id}t nnb (Schatten feinen is

@emäf)(ben gegeben ^aben ; aber feine Figuren tcürben benno(^

allezeit tt>eniger fd)ä^bar bnrc^ biefeö, a(§ burcf) ben ebfen

dcntour , nnb burrf) bie erhabene (Seele , bie er auS ben

©riechen ^tte bitben fernen, getrefen fei)n.

9Hc^tö njürbe ben 3Sorgug ber 9?acf)a^mnng ber bitten »or 20

ber 9?ac^a{)mung ber 9?atur beutlid)er geigen fönnen, a(g njenn

man gtoet) jnnge ^ente nä^me Don gteic^ f6önen 3^a(ent, nnb

ben einen ba^ ättert^um, ben anbern bie b(o§e 9catur ftnbiren

(ieffe. 3)iefer njürbe bie DJatur bitben, toie er fie finbet:

a(ö ein Otaüener hjürbe er giguren ma]^(en üieKeid^t hjie 25

^araüaggio ; a(ö ein 9^ieber(änber , menn er glüdtic^ ift, njie

-O'acob -Sorban^ ; a(g ein O^rango^, njie (Steüa: jener aber

h)ürbe bie Sftdim bilben , toie fie e§ t)er(anget , nnb O^iguren

ma'fiten, njie 9?a:|)f)ae(.

^önte auc^ bie ÜlaAa^^mnng ber S^atnr bem ^ünftter 30

aUeö geben, fo iüürbe gen?i§ bie 9^i(^tig!eit im dontour burc^

fie nirf)t ju er^Üen fet^n: biefe mng oon ben ©riechen allein

erlernet toerben.

3^er ebetfte (Sontonr vereiniget ober umfc^reibet aße 2;^ei(e

ber fAiJnften 9?atur nnb ber -3bea(if(^en ®c^önf)eiten in ben 35

Signren ber ©riechen; ober er ift üie(me!)r ber f)öd)fte 53egrif

2*
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in bet)ben. Gu^^l^vanor , ber ttad^ be§ 3^"^"^^ 3^^*^" P^
l}erocr tl)at, irirb tjor ben erften geilten, ber bemfetben bie

erl}abeneve '?^tauier gegekn.

Stiele unter ben neueren ^ünfttern l;a6en ben ©ried^i*

5 |d)en dcutcur n ad)jual^men gefud)et , unb faft niemanben tft

e^ geüiugen. 3)er groffe üiufcenö ift n^ett entfernt t?on

beut ®ried)ifc^en Umrtg ber (Sör^er, unb in benenjentgen

unter feinen [15] SBerden, bie er bor feiner Steife nac^

ötvilien, itnb cor bem ©tubio ber 5lntiquen gema^et ^at, am
10 n^eiteften.

5)ie ^inie, UjefcBe baö 53öIIige ber 9^atur oon bem UeBer*

ftü^igen berfetBen fd)eibet, ift fe!^r !(ein, unb bie gri^ften

neueren ^Dleifter finb über biefe nid)t allezeit greiflic^e (^ren^e auf

bet)ben Seiten }n fe^r aSgemic^en. 3^er}enige, njetc^er einen

15 auggel)ungerten Sontour oermetben Ujoüen, ift in bie (Sc^h3u(ft

verfallen; ber biefe oermeiben tüoHen, in ba^ 9Jiagere.

Wiä)aei ^ngeto ift oieIIeid)t ber einzige, üon bem man

fagen !önnte , ba§ er baö 5l(tertl^um erreichet ; aber nur in

ftarden mufculöfen Figuren, in dör^^ern auö ber §e(ben*3cit;

20 nid)t in jartüc^ jugenbüAen , nic^t in n^eibtic^en 5^91^^^"^

Xücid^t unter feiner §anb ju 5lmajonen gen^orben finb.

3^ er (S5rie(^ifd)e Äünftter fiingegen !^at feinen (lontour in

aUen Siöi^^^i^ ^^s ^uf bie (S^^i^e eineö §aar^ B^f^^t, auc^

in ben feinften unb mü^famften 5lrbeiten , berg(ei(^en auf

25 gefAnittenen (Steinen ift. 9}Zan betrachte ben 3)iomebe^ unb

ben %^erfeu§ beö ©iofcoribe^ ; ^) ben §ercu(eg mit ber -^ote

Don ber §anb be§ S^eucerö,^) yj^^ betounbere bie ^ier unnac^*

a^mlic^en ©riechen.

^arrl^afiuS toirb insgemein »or ben ftdrrfften im (S^ontour

30 gef)a(ten.

5luÄ unter ben ©etoänbern ber ©riec^ifd^en §^iguren

l^errfc^et ber meifterfjafte dontour, a(ö bie §au^t=5lbfi6t beö

.^ünftterö, ber aud) burc^ ben 9)?armor ^inburd) ben fc^önen

33au feineö dör^erö loie burc^ ein doifcbeS ,^(eib geiget.

35 i) V. Stosch Pierres grav. pl. XXIX. XXX. ») v. Mus.
Flor. T. II. t. V.



21

:J)te im \)o\)tn (Biii gearbeitete ^igri^^^nna, iinb bie brei) /

^eftaten unter beit <^öiiig(ic{}e:i Slntiquen in 3)re^ben , t?er=

bienen l;ier a{§ groffe 9)tufter angefül^ret ^u njerben. ^grip-

|)ina ift termutl;(i(^ nid)t bie 9}?utter beö 9?ero , fcnbern bie

äüere %rip^ina, eine @enial;ün beö Oernianicuö. ®ie I^at 5

fel^r "cid 5i[el;nlid)feit mit [16] einer t^ergegeBenen fte^enben

©tatue eBen biefer ^Igri^pina in bem ^orfaaf ber ^ib(iotf)ec

ju (St. 9}?arco in S^enebig.i) Unfere ift eine fit^enbe S^igur,

grijffer ai^ bie ^J^atur, mit geftüt3tem §an^^t auf bie reci)te

§anb. -^l;r fd^öneö ®efid)t jeiget eine (5ee[e, bie in tiefen lo

^etrad^tungen t^erfendt, unb "oox «Sorgen unb Kummer gegen

alle äuffere (Sm^^finbungen fül;IIo§ fcBeinet. 2dlan lönnte

mut!^maffen , ber ^ünftter ^ahe bie §e(bin in bem betrübten

5(ugen6U(! t?orftelIen njcHen, ba il;r bie 33ern3eifung nac^ ber

Onfel "^Panbataria n^ar angefünbiget tüorben. is

jDie bret) 55efta(en finb unter einem bo|?^e(ten ^itet »er-

et)rungön)ürbig. ®ie finb bie erften groffen (Sntberfungen t)on

§ercu(anum: aÜein n)aö fie no(^ fd)ä^Barer mac^t, ift bie

groffe ^O^anier in itjren ^en^änbern. On biefem Z-^tii ber

^unft finb fie alle bret)
,

fonberüd) aber biejenige , n^elc^e 20

gröffer ift a(ö bie 9?atur, ber ^arnefif(^en ^tora unb anberen

(55riec^ifc^en SBerden t?om erften ^^ange bet)jufe§en. 2)ie jnjo

anbern, grog n^ie bie 9iatur, finb einanber fo äf)n(ic^, bag fie

üon einer unb eben berfetben §anb ju fet^n fc^einen ; ber ^D|)f

unb ber §aar^m^ unterfc^eiben fie allein. Unb ba aüe dornen 25

^rter unb fätter finb, a(§ i^re Urbitber, fotten fie auc^ i?on

ber beften §anb
,

ja burc^ ben 9}?eifter felbft nac^ feinem

eigenen SBerc! gemad)t fei)n, njie ein ©riec^ifc^er ^unftriAter

teeret; fo n?irb man bennoc^ nid^t fagen lönnen, bag bie eine

Don biefen ^^eftaten eine do^ie üon ber anbern fet) , U)aö so

bag ©eti^anb betrift.

3)aö §aupt biefer betjben f^iguren ift mit feinem ®c^(et)er

bebecfet, njelc^eö ifinen aber ben 3^ite( ber 35efta(en nic^t ftreitig

mad^et ; ba ertüeigtic^ ift, bag fic^ auc^ anbern^ertö ^riefterinnen

*) V. Zanetti Statue nell' Antisala della Libreria di S. Marco, 35

Venez. 174U. fol.
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ter ^^eftvi oIjik (id>tei)cr finben. Cber eö fcfieinet t?ie(me^r

aiiö ben ftarcfen %aiUn beö @ett?anbeö Ijinteit am §atfe, ba§

ber ^d^(ci)er, irc(6er !em abcjefcnberteö Z.'ijdi t)om ©eroanbe

ift , irie an ber größten 33eftale ju fe^en , ^inten über-

5 gefcbtagen tiege.

So rerbienet ber 2Be(t befannt gemad)t gu tüerben , ba§

btefe bret) göttüd^en (Stüde bie erften (Spuren gejetget jur

nad>fc(genben Sntberfung ber unterirrbifc^en <Sc^ä^e üon ber

8tabt §ercu(anum.

10 [17] (Sie famen an baö ^ageücbt , ba anno(^ baö 3(n*

benden ber[e(ben gteicbfam unter ber 53erge[]eu^eit, fo »ie bie

«Stabt fe(bft, unter if;ren eigenen 9iuinen t^ergraben unb üer*

fd)üttet (ag : ju ber ^dt, ba baö traurige (Sd)idfa(, Ujetc^eä

biefen Crt betroffen , nur faft nod) allein burd) beö jungem

15 ^]>tiniug 9tac^ri(^t t^cn bem ßnbe feinet 33etter^, n)e(c^eö i^n

in ber 53ern)üftung üon §ercu(anum gugleid) mit übereitete,

befannt njar.

!Diefe groffen 9D^eifterftüde ber ©riec^ifc^en .^unft njurben

f6cn unter beu beutfc^en §imme( i^erfe^et, unb bafetbft »er*

20 efjret , ba 'J^ea^^et nod) nic^t baö @(üd ^atte , ein ein^ige^

§ercu[anifc^eö ^Tendma^t, fo i^iet man erfafjren !önnen, auf*

guttjeifen.

(Sie tüurben im -Sal^r 1706. in ^ortici bei) 9?eape( in

einem üerfdjütteten ©en^ölbe gefunben , ba man ben ©runb
25 grub gu einem :?anbt)aufe beö ""l^rin^en bon (Sfbeuf , unb fie

famen unmitteCbar (;ernad) , nebft anbern bafelbft entbedten

(Statuen in SJ^armor unb (5r^t , in ben >öefi§ be^ "iPrinßen

(Sugenö nac^ SBien.

3^iefer groffe Kenner ber fünfte, um einen Dorgügüd^en

30 Crt ju I^aben , njo biefetben fönten aufgefteüet n^erben , i)at

t?ome^müd) für biefe bret) Figuren eine (Sa(a terrena bauen

(äffen, njo fie gan^ aüein ifjren -pia^ befommen I;aben. ®ie

gan^e '^(cabemie unb aÜe -ßünftfer in 293ien n^aren gleic^fam

in (Empörung, ba man nur nocb gan^ bundel t)on berfetben

35 55erfauf fprac^ , unb ein jeber fa^e benfe(ben mit betrübten

^ugen nacb , a[g fie bon Sßien nac^ 3)renben fortgefül^ret

üjurben.
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3)er Berül^mte 9}?attel(Ii

bem '^oüdet baö 2)iaaö, unb |U)it)ia^ baö (Sifeu ^ah

5l(i3arotti

Bat, el^e no(^ biefeö gefcfcalje, alle bret) 5>efta(en mit bem mül;-

famften §(ei§ in S^^on co^nret, um fid) ben S>ev(uft berfe(ku •'>

babuvc^ jit erfe^en. (äv fotgete il^nen einic^e -^al^re ^ernad),

unb erfüUete ©reiben mit etüigen SBercfeu feiner .^unft: aber

feine ^^riefterinnen büekn and) l^ier fein Stubium in ber

jDra^^erie , n?or* [18] inn feine (Stiirrfe beftanb , biö in fein

Alfter ; n)e((^eö jw^f^ic^ ftn ni(^t nngegrünbete^ 35cruvt()ei( i^rer lo

2:vefli(f)feit ift.

Unter bem 2Bort 3^ra|)^erie Begreift man aOeö, toa^ bie

Äunft con SeKeibung beö 9tacfenben ber Figuren unb üon

gebrochenen ^eujänbern (e(;ret. 3)iefe 2CHffenfd)aft ift nad)

ber fc^ijnen 9Jatur, unb nac^ bem ebten dontcur, ber britte i5

^^orjug ber Söerde beö ^(tertbum^.

5)ie 3)ra^^^>erie ber 53efta(en ift in ber (;öd)ften 9)Zanier:

bie f(einen 53rüc^e entftet;en burd) einen fanften (2d)n)ung ai\§

ben gri?fferen 'Partien , unb t^erüeren fid) mieber in biefen

mit einer ebfen ^ret)I;eit unb fanften Harmonie beö (Sanken, '^o

ül^ne ben fc^ijnen (Sontour beö Ütacfenben gu t?erfteden, tDefcbet

of)ne 3^^^^3 ^^'^^ fingen liegt. 2öie tüenig neuere 9}ieifter

finb in biefem X^di ber ^unft ofjne ^Jabeü

3)tefe ®ered}tigfeit aber mu§ man einigen grcffen ^ünft*

lern, fonber(i(^ Wila\)kxn neuerer 3^^*^^^' n?ieberfaf)ren (äffen, 20

bag fie in geujiffen flauen t)on bem SBege, ben bie ®rie*

dnfd^en 9}?eifter in 53ef(eibung il;rer §iguren am gen^ö^n-

(ic^ften ge()a(ten ^Ben , ol;ne l)Jad)tl^ei( ber 9Jatur unb

SBa^r^eit abgegangen finb. ®ie ©riec^ifcbe 3)ra^^erie ift

mef)rent()ei(ö nac^ bünnen unb naffen ©emanbern gearbeitet, 30

bie fid) fotglid) , n)ie ^iinftler n)iffen , bid^t an bie §aut

unb an ben dijrper fc^tieffen , unb t:i^ 9Jacfenbe beffetben

fet)en (äffen. S)aö gan^e oberfte ©etüanb beö @ried)ifd)en

^rauenjimmerö Xüax ein fe^r bünner 3^"9 J
ß^' V^^^ ba()er

•jp e ^ ( n , ein ®c^(ei)er. 35

3)ag bie 5l(ten nid)t aüejeit fein gebrod)ene ©emänber

gemad)t l^aben, geigen bie er^benen arbeiten berfelben. 3)ie
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vittcn Wal)(cvci)cu, \u\t fciiber(id> bie atteu 33ntft'53i(ber. ^cr
jd}önc (iaracaüa unter ben Äönicjlid^en 'iinttqüen in 2)reßben

fan biefc^ bcftätii3en. *

Oit teu neuern 3citen \}ai man ein ©etüanb üSer baS

5 aubere, unb guiiunten fAtrere ©emänber, ju (egen gel^abt, bie

uirfit in fo fanfte unb flieffenbe 53rüc^e , tüie ber bitten tl^re

fiub, faden fönnen. ^^iefeö c\ah fcfgürf) 5(n(a6 ju ber neuen

[19] i^canicr ber c^rcffen "^.^artien in ©en^änbern, in hjetd^er

ber 5L)ieifler feine ^T^ffenfc^aft nic^t weniger a(ö in ber

10 geirel)ntic^en iDtanier ber 2((ten ^eigen fan.

darf Ü)?aratta unb O^ran^ (Scümena fönnen in biefer

%xt bor bie greiften gel^atten iüerben. S)ie neue S^enetianifc^e

(Bdmk, tod&fc noc^ h^eiter ju ge^en gefuc^et, ^at biefe SD^anier

übertrieben, unb inbem fie nic^t^ a(ö groffe Partien gefuc^et,

15 finb i^re ©en^cinber baburc^ fteif unb blechern hjorben.

Xa^ allgemeine ücrjügüd^e Äenn^eic^en ber ®ried)ifc^en

9}?eifterftü(fe ift enbüc^ eine eb(e Ginfalt, unb eine ftiße ©röffe,

fo njo^t in ber (Stellung a(ö im Sluöbrucf. ©o Ujie bie

2^iefe beö Tletx^ allezeit ru^ig bleibt, bie D6erf(a(^e mag
20 noc^ fo ti^üten , eben fo geiget ber ^tuöbrucf in ben g^gui^c^

ber ©riechen bei) allen ^eibenfd)aften eine groffe unb gefegte

(Seele.

3^iefe Seele fd)ilbert fic^ in bem ©efic^t beö :?aocoonö,

unb ni(^t in bem ©eficfet allein , bei) bem f)eftigften Reiben.

25 jDer Sc^mer^ , njelc^er fid^ in allen ^n^kin unb Seinen

beö (iörperS entbedet , unb ben man gan^ allein , oljne baö

@efid)t unb anbere 5ll;eile ju betrad)ten , an ben fc^mer^lic^

eingebogenen Unter = ?eib bet^na^e felbft gu empfinben glaubet

;

biefer Sc^mert:, fage ic^, auffert fic^ bennod) mit feiner 2But^

30 in bem @efid)te unb in ber ganzen Stellung . (är erl^ebet

fein fd)redlid)eei @efd)ret) , nne 33irgi( t?on feinem ^aocoon

finget: Xie Ceffnung beö 9Jhinbe^ geftattet eö nic^t; e^ ift

tielme^r ein ängftlid)eö unb beflemmteö (Seufzen , Ujie eg

Sabolet befdireibet. Xtx Scbmer^ beö (£br^erÖ unb bie ®ri)ffe

35 ber Seele finb burcb ben ganzen ^au ber ?^igur mit gleicher

Starcfe auöget^eitet, unb gleiAfam abgen^ogen. l'aocoon leibet,

aber er leibet n^ie beö Sop^oclee; 'ip^ilocteteö : fein (51enb
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ge^et un^ biö an bte (See(e; al^er tinr iinmfd)ten, iine biefev

groffe ä)?anit, baö Slenb ertragen gii !önnen.

3^er 5(uöbru(f einer fo groffen «Seete geltet iueit über bie

33ilbung ber fc^önen 'J^atitr : 3^er ^ünft(er mufte bie (Stärcfe

beö ©eifteö in fid) |e(6ft füt;(en , tretdbe er feinem 9}Zarmor s

ein^n'ägete. ®riecf)en(anb f)atte ^ünftler nnb SBeltn^eifen in

einer [20] ^>erfon , nnb mel^r a(ö einen 9)2etrobür. 2)ie

SBeiö^eit reichte ber ^'unft bie §anb, nnb btieg ben gignren

berfelben mefjr ai^ gemeine Seelen ein.

Unter einem ©emanbe, tijelc^eg ber ^ünftler bem ^aocoon lo

a(^ einem "5priefter f;ätte geben fcUen, tDürbe nnö fein ®d)mert^

nur t)a(b fo finn(id) gen^efen fei)n. 33emini l^at fo gar ben

Einfang ber 3Bürdung beS ©iftö ber «Seetange in bem einen

©c^enrfet beö ^aocoonö an ber (Srftarrung beffetben entbecfen

tDolIen. 15

^llle §anb(nngen nnb «Stellungen ber @ried}ifd)en giguren,

bie mit biefem (5l;aracter ber 2Bei§i)eit nid)t k3eic^net, fonbern

gar ju feurig unb ju tt>ilb ujaren, i^erfieten in einen Seijter,

ben bie alten Äünftler ^arent^tjrfnö nannten.

Se rul^iger ber Staub be^ (5i5r^er8 ift , befto gefc^icfter 20

ift er, ben xoai^xtn (S^aracter ber Seefe ^u fc^ifbern : in allen

Steüungeu, bie "con bem Staub ber 9tu!^e ju fet)r abtr)eid)en,

befinbet \iä) bie Seele uid)t in bem 3^1'^^^^
>

^^^* ^^^ ^^^

eigent(id)fte ift, fonbern in einem geujattfamen unb erjujuugenen

3uftanb. .^entüc^er unb Bejeid^neuber lüirb bie Seele in 25

l^eftigen ^eibeufc^aften
;
gro§ akr unb ebel ift fie in bem

Staub ber (5inl;eit, in bem Staub ber 9iul;e. Om ^aocoon

tDürbe ber SAmer^, aÜein gebifbet, '!|.^arentl^t)rfuö gemefen

fei)n ; ber Äünftler gab i^m ba:^er, um baö ^Sejeic^neube unb

baö @b(e ber Seele in einö ju t?ereinigen , eine '^ction , bie 30

bem Staub ber üiul^e in fol^em Scbmer^ bie uäd)fte ujar.

^ber in biefer ^lul^e mu^ bie Seele burd^ 3üge, i^ie il)r

unb feiner anberu Seele eigen finb, bejeic^net n)erben, um fie

ruf)ig , aber gugleid) nnrrffam
, ftiße , aber nic^t gleid^gültig

ober fc^läfrig ^u bilben. 35

5)a§ n^a^re ®egentl)eil itnb baö biefem entgegen ftefjenbe

äugerfte (äube ift ber gemeinfte @efd)macf ber heutigen fouberlid)
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aiii^cl)cnbcn ^üufttcr. 3l;rcn 33ci}faU \>cvbienet uidUt^, a(Ö tüorinn

uu9eiröl;nü6e ©telliuu^en imb ^pviubdm^eu , bie ein frec^eö

^eucv bci-^teitet, Ijcvrf^eii, ii^e(d)e^ [ie mit ©eift, mit ^ran*

(^C35vi, iine [ie rebeu, aut^j^efül^vct (;eiffeii. 3)er ^iebüng il^rer

5 Seijriffe ift ber dontrapcft, ber 6et) il)nen ber -Inbegriff aüer

felbft getnlbeteu Gigeufd^afften eineö üoüfommeuen [21] SBerdö

ber Äunft ift. (Sie üertangen eine ©eete in i^ren Figuren,

bie n^ie ein (hontet an§ il;rem (Ereijfe n)eid)et; fie n^ünfc^ten

in jeber ^^igur einen %\a-^ nnb einen C£a|>anenö gu fef;en.

10 3)te fc^önen fünfte I;aben itjre Ongenb fo n)c!^(, n)ie bie

9)?enfdien, nnb ber Einfang biefer fünfte f(^einet n^ie ber

Einfang bet) Äünftfern gen?efen ^n fetjn , )x>o nnr baö §od)*

trabenbe , baS (Srftaunenbe gefaßt. Solche @efta(t t)atte bie

2lrai3ifd)e iDhife be^ 5lefd)i)(uö, nnb fein 5(gamemnon ift jum
15 5l^ei( burA §t)per6o(en t)ie( bnndter gen^orben , aU aÖe^,

tt)aö §^^*^f^it gefc^rieben. ^ieneid)t I;aben bie erften @rie*

d)ifd)en 9)ia^ter nic^t anberö gejeic^net, atö i^r erfter guter

2lragicu§ gebid)tet l)at.

3)aö §eftige, baö O^lüc^tige geltet in allen menfc^üd^en

20 §anb(ungen t?oran; baö @efe§te, ba^ ©rünbüc^e folget jute^t.

jDiefeö (entere aber gebraud)et 3^^*^ c^ ^w bettjunbern; eö ift

nur groffen SDZeiftern eigen : l^eftige ^eibenfc^aften finb ein

53ort^ei( auch für i^re (Schüler.

3)ie SBeifen in ber ^unft n)iffen, iüie fc^mer biefeö fc^ein*

25 bare nad^al^müc^e ift

ut sibi quivis

Speret idem, siidet multiim frustraque laboret

Ausus idem.

HÖR.

30 2a gage ber groffe 3^^^"^^ ^^* ^^ @ef(^macf ber Elften

nic^t erreichen fönnen. %Ui^ ift in 33enjegung in feinen

SBerrfen, nnb man n^irb in ber 53etra(^tung berfetben get^eitet

unb ^erftreuet , njie in einer OefeUfd^aft , tt3o aÜe "iperfonen

jug(eid) reben tüoüen.

35 Xit eb(e (£infa(t unb ftiüe (^rijffe ber @rie(^tfd)en ®ta=

tuen ift jugteic^ ba^ ttjatjre Äennjeic^en ber @ried)ifc^en
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(5(^riffcn au^ ben beften ^tikxi ; ber iSc^rifien auö ©ocrateö

©(^ule, unb biefe (Sigenfd)aften fiub eö, iDetc^e bie i^or^ügüd^e

®röffe eineö 9ia^f)aelö machen, ju tuetc^er er burd) bie 9Ja(^«

al^mung b^r bitten gelanget ift.

[22] Sine fo fc^ijne (Seele, iüie bie feinige tüar, in einem 5

fo fc^önen Söv^er tüurbe erforbert, ben n^al^ren (Sl^arader ber

eilten in neueren ä^^ten guerft gu em^finben unb ju entbeden,

unb njaö fein grijfteö ©lud mar, fd}on in einem ^(ter, in

n^elc^em gemeine unb ^(Bgeformte «Seelen über bie Ujaljre

©rijffe oljne (äm^^finbung bleiben. lo

3Wit einem ^uge, n^elc^eö biefe (Sd)önViten em|)finben

gelernet, mit biefem n>a!^ren ©efc^mad beig 5lltertl)umö mug
man fic^ feinen SÖerden näl;ern. 5ll§benn njirb um^ bie

^ul^e unb ©tiße ber §aupt*iyiguren in ^a^l)aelö 5lttila,

n)e((^c üielen tebtoö fÄeinen, fe^r bebeutenb unb ergaben fei)n. i5

'3)er Ü^ömifd^e Sifc^of, ber baö 55or^ben beö ^önigg ber

§unnen, auf 9iom logjugel^en, abn^enbet, erfd^einet ni(^t mit

©eberben unb ^eftjegungen eine§ ^lebner^, fonbern als ein

el)rn)ürbiger 9}Jann, ber btoö bur(^ feine ©egentüart einen

5(ufrul^r ftiHet; tuie berjenige, ben unö 33irgit befc^reibet 20

Tum pietate gravem ac meritis si forte virnm quem
Conspexere, silent arrectisque auribus adstant.

AEN. I.

mit einem ®efid)t t)oII göttlicher ^^^^^^W^ ^'^^ ^^^ ^ugen

be^ Sßüteric^^. 3)ie bet)ben ^poftel fc^tüeben nic^t n^ie SBürge* 25

(Sngel in ben SBolden, fonbern ujenn eö erlaubt ift, baö

§eilige mit bem Unl)eiligen gu üergleic^en , tüie §omerÖ

Ou^iter, ber burc^ bag ^Binden feiner ^ugenlieber ben Olt^m^u^

erfd^üttern mac^t.

5llgarbi in feiner berühmten 55orftetIung eben biefer ®e- 30

fd^ic^te in Ijalb erl^obener Arbeit, an einem Elitär ber

©t. "ipeter^^i^irc^e in üiom, l)at bie h^irdfame ©tiÜe feineö

groffen 5>orgängerÖ ben Figuren feiner beleben ^poftel nid)t

gegeben, ober ju geben t^erftanben. 3)ort erfd^einen fie toie

©efanbten beö §errn ber §eerf(^aaren : l^ier n)ie fterbtid^e 35

Krieger mit menfc^lic^eH SBaffen.
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2i^ic ii^cuii^ ^emici l;at ber fd^cue St. 5.1hd)ae( Deö ®uibo

in bcr l>apucincv-,^ird}c 311 Üicm gcfintbeu, ii^ctd^e bie ©reffe

bc^ ^Uu^bnicfi^ bie ber ^ünftter feinem (Si%^*Suge( gegeben,

einjufebcn i>crmj?geub geii^efen! '^)lcin giebt beö (Ieud}a [23]

5 feinem 'i'^cidmct ben 'i.n-eii^ t?or jenen, ') n?ei( er UntüiÜen unb

5)iad>e im ©efidUe ^eiget , an ftatt ba|l jener , nac^bem er

ben ^einb @Cttei^ unb ber 5Jtenfd^en gcftür^t, ol;ne (Er-

bitterung mit einer l;eiteren unb nngerül;rten )))lhK über

it)n fd>n>ebet.

10 (Sben fo rnl)ig unb ftille ntvil^let ber (Sng(ifd}e 2)id)ter

ben rdAenben (Snget, ber über 33ritannien fd)n?ebet, mit ujelc^em

er ben §e(ben feinet g e ( b 3 u g Ö , ben ©ieger bet) S(enf)eim

üerg(eid}et.

3^ie .^c^nig(id)e ©aüerie ber (2d)i(beret}en in S)re§ben

15 entf)ä(t nunmel^rc unter il^ren (S^ä^en ein tr>ürbigeö SBerd

tcn ^apbaetö §anb, unb gti^ar üon feiner beften 3^^^' ^^^

53afari unb anbere mel;r bezeugen. (Sine SDZabonna mit bem

i^inbe, bem §. 3i^tuö unb ber §. 33arbara, fnienb auf

bet)ben <2eiten, nebft jn^ei) (5nge[n im S3orgrunbe.

•jo (5g n^ar biefe^ 33i(b baö §au)>t=5I(tarb(at be^ .^(ofterö

(St. Si^i in '^iacen^. ^iebl^aber unb Kenner ber Ä'unft

giengen ba^in , um biefen 9ia^f)ae( ju feigen , fo n)ie man
nur aüein nad) 3^^ef|.nä reifete, ben fc^önen dupibo i?ün ber

§anb be§ ^^rajitete^ bafetbft ju betrauten.

25 (Se^et bie iD^abenna mit einem ®efi(^te üotl Unfc^utb unb

jugteicb einer me!^r atö n^eibücben ©röffe, in einer feeüg

rul^igen Stellung, in berjenigen Stille, n>e(d}e bie ^(ten in

ben 33i(bern il)rer ©ott^eiten ^errfd}en üeffen. 2Bie groß

unb ebe( ift i^r ganzer (lontcur

!

30 Xa^ ü'mt auf if)ren Firmen ift ein ßinb über gemeine

.^inber er(;aben, burc^ ein ©eficbt, au^ n3e(d)em ein Stral;(

ber ©ott{;eit burc^ bie Unfduilb ber .fiinbl;eit Ijerborguteud^ten

fc^einet.

2)ie §eiüge unter i^r fniet i^r jur Seiten in einer an=

'•0 betenben Stille il^rer Seelen, aber n3eit unter ber 5D?ajeftät

*) V. Wright's Travels.
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bcr §au^t*5ti\itr ; treidle (Svttiebric^imi] ber c^rcffe 5D^eiftcr

burd) ben fattften 9iei^ in il;rem ®ef{d)te erfe^et \)ai.

[24] 31^er§eiüge biefer^igiir cjegen über ift ber e^rtijürbigfte

?l(te mit ©efiAtÖgügen, bie t?cn feiner ®olt gen)ei(;eten -Sugenb

^u jengen fcbeinen. 5

3)ie (S^rfnrc^t ber §. iöarBara gegen bie SOlabonna,

h?e(d}e bnrd) i{)re an bie 33ruft gebrücften frönen §änbe

finn(id)er unb rü^renber gemalt ift, ^itft bet) bem §eiügen

bie 33eiregnng feiner einen §anb auöbrürfen. (SBen biefe

Slction ma!^(et nn§ bie (Snt3ürfnng beö ^eiligen , n^etc^e ber 10

^ünftter jn tnel;rerer 93(annigfa(tigfeit, ireig(id)er ber männ-

lichen (2tärde ai§ ber n.^eiBüd)en 3ii^)ti3'^^^t geben njoÜen.

3)ie 3cit ^at aüerbingö tiete^ üon bem f^einbaren @Ian^

biefe^ @emci(;(be§ geranbet, nnb bie ^raft ber f^arben ift

3um 3^1)ei( auögemittert ; allein bie (Seele, ti^e(($e ber (Scbö^fer 15 -

bem SBerd feiner §änbe eingebiafen, belebet eö nod^ i^o. .^

5ine biejenigen, hjetc^e ju biefem unb anbern SBerden

üia^^iaetö treten, in ber §ofnnng , bie ![einen (Sc^önt;eiten

anzutreffen , bie ben 5lrbeiten ber nieber(dnbif(^en 9}?a{)[er

einen fo {)ol^en "ißreig geben ; ben mü^famen gleiß eineö 20

9?etfd^erÖ , ober eineö S)ou, ba§ elfenbeinerne 5(eif(^ eineö

35an ber 2Berff, ober auc^ bie getedte 5DZanier einiger oon

^ap^etö ^anbe^'^euten nnferer Qdt ; biefe, fage ic^, toerben

ben groffen ^a^^ael in bem 9ia^f)aei oergebenö fucben.

9Jad) bem ©tubio ber fc^önen 9?atur, beö (lontourö, ber 25

jTra^^erie, unb ber ebten (Einfalt unb ftiüen ©röffe in ben

SBerden @rie(bif(^er ^Oieifter, Ujcire bie Dtac^forfc^ung über

il)re 5lrt ju arbeiten ein nÖt^igeS 5lugenmerd ber ^ünftter,

um in ber 9^a(^at;mitng berfelben gtüdüc^er gu fet)n.

S§ ift be!annt, ba§ fie i^re erften SD^obeüe me^rent^eifö 30 /^_

ttt 203ac^ö gemad)et !)aben; bie neuern SWeifter aber f)aben

an beffen ftatt 5^l^on ober bergteic^en gefc^meibige 9}?affen

gett)ä!^(et: fie fanben biefelben, fonberlid) ba^ S^feifc^ auögn-

brüden, gefc^idter ai^ baö SBac^ö, n)e(c^e§ i(;nen l^ierju gar

gu Kebrid^t unb gä^e fd^ien. 35

[25] SD^an iüiÜ unterbeffen nicbt bel^aupten, bag bie 5lrt

in naffen jll^on ju bitben ben ©riechen unbefannt, ober nic^t

/
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üHid} 6et) i^nen vietrefeu. Wan h?ei§ fo gar ben ^^al^men

be^ieniiK", iref^cr ben erften !il^erfucf^ l^terinn geniac^et Ijat.

Xihnia'cc^ t>cn 3ia)cn ift bev erfte 'I^^eifter einer ^^tgur in

2\}o\\, unb '^(rcefitau^, ber ^reunb bei^ gvoffen Ihicnöu^, ift

5 mein- biircf> feine iDtcbeHe in X^en, a(^ burd) feine 2Bercfe

fetbft, berül}mt n^crben. (Sr ma*te für ben ^ucnüuö eine

^i^nr in 3^l)cn, n^etcbe bie ©tücffelii^feit t^orfteÜete, bie biefer

mit 60000. (Jefter3en tel^anbeQ t;atte, nnb ber diiticx

Cctviinu? gab eben biefem Äünftfer ein Talent für ein Hoffet

10 9}?cbe(l in ©ipö ^n einer groffen S^affe , bie jener tootte in

®otb arbeiten (äffen.

5^er Zl^on irare bie gefd^icftefte 5)kterie
,

^^iguren ju

bitben, n^enn er feine ^eud}tigfeit behielte. Ta i^m aber

biefe entgebet, n^enn er trccfen unb gebrannt h?irb, fo toerbcn

15 folgtid) bie fefteren ^^ei(e beffetben nä^er ^ufammen treten,

unb bie S^gur n?irb an i^rer 9)^aa§e terüe^ren, unb einen

engeren ^aum einnef)men. ?itte bie t^i^nx biefe 5^erminbe*

rung in gteicbem ©rabe in atten il}ren "ipuncten unb 5l^ei(en,

fo Hiebe eben biefetbe, obgleich t?erminberte, 33er^ättntö. !5)te

20 {(einen Xbeite berfe(ben aber h^erben gef(f)n)inber trocfnen, a(8

bie gröfferen, unb ber $?eib ber Sigur, at^ ber ftarcff^e X^eit,

am f^äteften ; unb jenen h?irb a(fo in gleicher 3^^^ "t^^^ ^^

i^rer 93?aa§e festen a[§ biefem.

Tag SS^acb^ I^at biefe Unbequemücbfeit nid)t: eö »er*

25 fcbroinbet ni(f)tö baoon, unb eö fan bemfefben bie @(ätte be§

gteifcbe^, bie eö im -Poußiren nicbt c^ne groffe Tlüi)t an«

nelimen n^iü, burcb einen anbem 2Beg gegeben ujerben.

Man macbet fein D^obeü oon X^on: man formet eö in

©i^ö, unb gieffet eö atöbenn in SBac^g.

30 3^ie eigentliche %xt ber ©riecben aber nac^ if)ren 9J?obeüen

in SO^armor ^u arbeiten
, fcbeinet nid^t biejenige geujefen gu

fet)n, trelcbe unter ben meiften beutigen .ßünftlern üb(iA ift.

On bem 9J?armor ber eilten entbecfet fid} atlentl^atben bie

©etoigl^eit unb 3"^^^f^t beö 3)?eifter§, unb man tt>irb auA

35 in i^ren SS>ercfen ocn [26] niebrigem 9iange nicbt kidft bar*

tbun !önnen, baj^ irgenbtoo ettoaö ju tie( n^egge^aucn toorben.

S^iefe fiebere unb richtige §anb ber ©riechen mug burc^ be*
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ftimmtere unb jui?er(a§igere Siegeln , a(ö bie 6et) unö ge*

bräuc^üc^ finb, noti)iüeubig feijn gefül^ret tt^orbeu.

3)er getDÖt^n(id}e 2Beg unferer 33i(bf)auer ift, über i{)re

SDiobetle, nacbbem fie bie]e(kn trcl)( auöftiibtret, unb aufö

SSefte geformet l^aBeii , .^cri^ontaf- unb ^^er^enbtcu(ar*^inien 5

gu gießen, bie fo(g(i(^ einanber burd)fdmeiben. 5((öbenn »er*

fahren [ie, n)ie man ein (55emäf)(be burch ein (53itter verjünget

unb i?ergröffert, unb eben fo üie( einanber burd)fc^neibenbe

Linien njerben auf ben (Stein getragen.

(S§ geiget a(fo ein jebeö !(eineö 53iere(! be^ ü)?cben^ feine lo

i^täcben * 9J^aage auf jebe^ groffe 53ierec! be^ (2teinÖ an.

hinein n^eit baburd) nicbt ber cör^erticbe ^n^(t beftimmet

ujerben fan, fo(g(id) aud) n?eber ber red)te @rab ber (är^öl^ung

unb 33ertiefung beö 9)?obeÜÖ l^ier gar genau ^u befcbreiben ift

:

fo tüirb ber ^ünftter jt^ar feiner fünftigen i^ic^nx ein gett)iffeS i5

3Ser{)ä(tni§ beö 9)?oben§ geben fönnen: aber ba er ficb nur

ber ^enntnig feineö 5lugeö überlaffen mu§, fo tüirb er be*

ftänbig gujeifeü^aft bleiben , ob er ju tief ober ju flad} nad)

feinem (lntn?urf gearbeitet, ob er ju t?ie( ober ^u luenig 50Jaffe

tüeggenommen. 20

(Sr !an aucb tüeber ben äufferen Umrig noc^ benjenigen,

tüetcber bie inneren S^I^eile beö 9Jhbettö, ober biejenigen,

h)et(^e gegen baS SWittel ju gef)en , oft nur h)ie mit einem

§au(b anzeiget, burcb fotäe Linien beftimmen, burc^ bie er

gan^ untrügüc^ unb ol^ne bie geringfte ^Ibrceic^ung eben bie* 25

felben Umriffe auf feinen «Stein entwerfen !önnte.

§iergu fommt, bag in einer n?eit(äuftigen 5Irbeit, iüetcbe

ber ^itb^uc^ öüein nic^t beftreiten fan, er fic^ ber §anb

feiner ®ef)ülfen bebienen muß, bie nicht allezeit gefc^idt finb,

bie 5lbfic^ten t?on jenem gu crreidben. ©efcbie^et eö, ba§ ein* 30

ma^t etn^aö t^erl^auen ift, njeif unmt>g(ic^ nacb biefer %xt

©renken ber 2;iefen fönnen gefe^et n?erben, fo ift ber ^e^ter

unerfe^Iic^.

[27] Ueberl^aupt ift fiier ju merden, baß berjenige 33ilb*

^uer, ber fAon bei) ber erften Bearbeitung feinet Steint 35

feine 3^iefen bol^ret
, fo tüett a(g fie reidben foüen, unb bie-

felben nic^t nac^ unb nac^ fuc^et, fo, t)a^ fie burc^ bie (e^te
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,>>anr allcrevft ibvc jicfct^tc ,S>cb(uiu^ crl)a(tcu , taf; biefcr,

fvijic i6, incnuil;U^ iinrb fein Serd t?on geistern reinigen

Fönncn.

(Si^ fintet fu1> and) l;icr biefcv ,N>viiipt-'iÜcanget, bag bic

5 auf ben 3tcin i^ctrai^enc Linien alle ?liu"^enl^(icfe lüegge^uen,

nnb eben fo oft, nicf>t cl)nc 53efcvgnii^ bev 5l6ireicftung, üon

neuen muffen i"\e3L\)C" »"b en3an(5t Jüevben.

^Tie Ihuu'^i-MfUjeit nad) biefer %xt nötl;io(te a[fo bie Äünftter,

einen ficbevern 23?ei3 ju fud>en, nnb berjenige, n)e(d)en bic

10 (Vranjöfifde ^(cabeniie in 9ioni erfunben, nnb jnm (So^iren

ber alten 2tatucn juevft i^ebraud)! l;at, mürbe üon t?ie(en,

and) im 5(rbeitcn nad) lltobeÜen, angenommen.

OJian befeftiget nel)m(id) über einer Statue , bie man
copiren iiMÜ, nad bem 3>erl)a[tni§ berfetben, ein ^iered, t?on

15 n?e(c^em man nad} g(eid) eingetl)ei(ten Kraben Slei^faben ^er*

unter fallen (äffet. Xnxd) biefe ^aben tuerben bie dnfferften

"^.Mincte ber ^Jig«^* beutüd)er bejeic^net, a(ö in ber erften 3lrt

burcft ^'inien auf ber i^(äd)e, tüo ein jeber %^unct ber äufferfte

ift, gef(^el)en fönte: fie geben anc^ bem ^ünftler eine finn^

20 tid^ere ^J^aage üon einigen ber ftärdften ör^öfjungen nnb

^Vertiefungen burd) bie @rabe i(;rer Entfernung t?on 5:^ei(en,

n>e(d)e fie beden, nnb er tan burc^ §ü(fe berfetben etn^aö

!^er^t)after ge^en.

Xa aber ber Scbmnng einer frnmmen ^inie burc^ eine

25 einzige gerabe ^inie nid)t genau ^n beftimmen ift, fo iüerben

ebenfalls bie Umriffe ber gigur burd) biefen 2Beg fetjr jnjeifet*

^aft für ben .^ünftfer angebeutet, nnb in geringen 5lbtüei(^ungen

t?on il)rer §au^t-'g(äd}e n^irb fi^ berfe(be afle ^ngenbtide

D^ne ^eitfaben nnb o^ne §ü(fe fefjen.

30 ($ö ift fe(;r begreiflich, bag in biefer DJJanier auc^ baö

ttja^re 33erf)ä(tnin ber g^iguren fc^njer gu finben ift: Wlan

fu6et ba^felbe burd) ^orijontal^^inien, [28] tüelc^e bie 33let)=

gaben burdfd)nciben. 3)ie £'ic^t^8tral)(en aber auö ben ^Sier-

erfen, bie biefe i}on ber gigur abfte^enbe Linien ma6en,

35 njerben unter einem befto gröfferen 2Binde( inö 5luge faßcn,

folgüd) gröffer erfd)einen
,

je l^ö^er ober tiefer fie unferem

3e^es13unct finb.
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3um (Sc^nvett bev ^Intiqneii, mit bcnen man ni(^t nad)

©efalten umgef)en !ait, t^e^atten bie 53(et)^^aben no(i> Bio i^o

ii)reii SBertf;, unb mau I;at biefe 5trkit noc!^ itid)t (eic^tev

itnb fi(^erer marf^en föimen: aber im 5(r6eiten nad} einem

?!}Zoben ift biefer 2i3eg auö angejeigten ©rünben nid)t 6e* s

ftimmt genug.

9}iid)ae( SIngelo I;at einen t?or il;m unbefannten 2Beg ge-

nommen, unb man muj^ fid) n^unbern, ba i^n bie iöitb^auer

al^ it;ren groffeu 3}teifter üerel;ren, ba§ t?ieÜeic^t niemanb

unter ifjnen fein 9iad)fo(ger geiDorben. lo

©iefer '$f)ibiaö neuerer 3^^*^" ""^ ^^^ Q^^\^^ ^^^^ ^^"

©riechen ift, ixne man i^ermut(;en ÜJnte, auf bie n^a^re (S^ur

feiner groffeu ^et;rer gefommen, n?enigften^ ift fein anbere^

9}iitte( ber 2Be(t Befannt geiDorben, alle möglich finnlic^en

5l;l;ei(e unb c2d}önl;eiteu beö SD^obeüÖ auf ber gigur fe(6ft i5

I;inükr ju tragen unb au^jubrürfen.

Safari !^at biefe (Srfinbung beffetben etttjag miüodfoutmen

6efd)rieBen ') : ber begriff nac^ beffen 33eric^t ift fotgenber:

[29] 9}^id)ae( 5lnge(o na^m ein ©efäg mit SBaffer, in

iDeld^eö er fein 9J?obelI oon 2Bad)ö ober üon einer l;arten 20

?OZaterie (egte: (är erf)öl;ete baffeCBe aUmä^tig Bio jur DBer*

Pdd^e beö SBaffert^. k(fo entbedten fic^ 3uerft bie erI;aBenen

3l]^ei(e , unb bie i^ertieften maren Bebedt , Bio enb(id) ba^

>) Vasari Vite de' Pittori, Scult. & Archit. edit. 1568.

Part. III. p. 776.-- „quattro prigioni bozzali, che possono in- "^^

segnare ä cauare de' marmi le figure con un modo sicuro da
non ist07yiare i sassi, che ü modo e quesio, che s' e si pigliassi

una ßgitra di cera ö d' altra materia dura^ e si mettessi ä
giacere in una conca d' acqua, la quäle acqua essendo per la

sua natura nella sua sommitä piana e pari^ alzando la detta 30

figura ä poco ä poco del pari, cosi vengono ä scoprirsi prima
le parii piu rileuate e ä nascondersi i fondi, cioe le parti piu

hasse della figura, ianlo che nel fine ella cosi viene scoperta

tutta. Nel medesimo modo si dehbono cauare con lo scarpello

le figure de marmi^ prima scoprendo le parti piu rileuate, e 35

di mano in mano le piu [29] hasse, il quäle modo si vede

osse?'vato da Michel Agnolo nc sopra detti prigioni, i quali

Sita Eccellenza vuole , die scrvino per esempio de' suoi

Accademici "

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 20. 3
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gart^e iDicbefl 6I0Ö imb auffer bem SBaffev (a^. 5Uif eBen

tic 5rvt, [vii]t ivifavi, arBeitete $)tid)aet ^tngelo feinen 5}?ar*

Hier: er tentete vi'-'^ft bie er(;abenen Zljcik an, nnb nad^

unb nad} bie tieferen.

5 (2^ fcheinet, 5>atari ijaW enttüeber üon ber 9}?anier feineö

tVrennbe^ ni(^t ben bentü6ften 33egriff c^e^^ahi , ober bie

i)iad>(a§ii^feit in feiner (Sr^el^Uing t^ernrfac^et , ba§ man fid)

biefelbe ettrai^ terfdneben , bon bem , tüa^ er Berid)tet, t>or*

fteüen ntng.

10 3^ie gcrm beö 3Baffer - ®efä§eÖ ift l^ier nic^t bentüd)

genug teftinnnet. ^Die nac^ nnb nac6 gefc^e'fiene (Srfjebung

feineö 9)JcbetIö auffer bem SBaffer bon unten auf, toürbe fe^r

mül)fam fet)n , unb fe^et i^iet mel;r i^orauö , alö un§ ber

@efdn(^t=(2du*cikr ber .5?ünft(er \)ai njcllen njiffen (äffen.

15 ü)ian fan überzeugt fetjn, ba§ 93äd)ae( 5Inge(o biefen bon

i^m erfnnbenen SBeg n^erbe aufig mögüd)fte auöftubiret, itnb

fid) bequem gemadU I^akn. Gr ift aller 2Ba(;rf(^ein(id)!eit nad)

fofgenbergeftatt t)erfa(;ren

:

Xtx Äünftler nal^m ein ÖJefd^ uaA ber gorm ber 9)Zaffe

20 3u feiner i^igur, bie tt?ir ein (angeö 3?ierecf fe^en n^otfen. (Sr

Ibejeidmete bie ^berf(äd)e ber Seiten biefeö tjieredigten Äaftenö

mit gen^iffen 2lbt(}ei(ungen , bie er nad) einem tergröfferten

SOJaapftab auf feinen (Stein l;inükr trug , unb auffer bem

bemerdte er bie inn^enbigen (Seiten beffe(6en bcn oben bis

25 auf ben ©runb mit gen^iffen (Kraben, -[ht bem ,^aften tegte

er fein 9)?obeII üon f(fcn?erer 9)?aterie, ober befeftigte e§ an

bem 33oben, trenn eö bon 2Bad)ö hjar. (5r befpaunete etn^a

ben haften mit einem bitter nad> ben gemad)ten 5Ibt(}eitungen,

nac^ ttjetcben er Linien auf feinen (Stein [30] 3eid)nete, unb

30 t>ermut(}[id) unmittelbar I;ernad) feine f^igur. %\\\ baS 9)?obefl

gof^ er äßaffer, biö eS an bie äufferften ^Hincte ber erl;abenen

2;^ei[e reicbete , unb nac^bem er benjenigen J^eit bemerdet

^atte, ber auf feiner gejeic^neten ^igur erI;oben n^erben mufte,

(ie§ er ein geanffe^s Maa^ äBaffer Qi\> , um ben er(;obenen

35 5;^ei( beS 93Zobeüö etn?ag tüeiter (;erbor ge^en gu (äffen, unb

fieng atöbenn an, biefen %\)t\[ gu bearbeiten, nac^ ber 9J?aaf^e

ber (^rabe, tt)ie er fic^ entbedte. äßar gu g(eid)er ^dX ein
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anbercr Z\)t\i feinet 3L)?obeüö fic^tbar gciDorben, fo tuiirbe er

auc^, fo iDctt er b(oö toav, bearbeitet, iinb fo üerfu^ir er mit

allen er^betien ZljdUw.

(g§ irurbe me^r äöaffer abgetaffen, bi^ aud) bie 33er* /^^

tiefungen ^eroor tagen. 3)ie ®rabe be^ ^aftenö zeigten i^ni

aÜemafjt bie §ö^e be§ gefallenen SBafferö , nnb bie gtai^e

beö SBaffer^ bie dufferfte ^runb-^inie ber ^Tiefen an. Sben

fo oiet @rabe auf feinem @tein njaren feine toa^re 9}?aaj?e.

jDaö SBaffer befc^rieb il^m nic^t allein bie §öl)en nnb

!Xiefen , fonbern aud^ ben (Sontour feinet 93Zobellö ; unb ber 10

^aum t)on ben inneren (Seiten be^ ^aften^ hi^ an ben

Umriß ber !8inie be^ SBaffer^ , beffen (tröffe bie ©rabe ber

anberen 3irei) (Seiten gaben, tDar in jebem ^unct baö '^aa%
tüie toiet er »on feinem (Stein n)egnel)men tonnte.

(Sein Sßerd l^atte nunmef^r bie erfte aber eine rirf)tige is

^orm er^lten. 3)ie i^täd)e beö SBaffer^ l;atte iijm eine

^Oinie bef(^rieben , oon toelcfjer bie dufferften '^Puncte ber

(Sr^obenfjeiten Sl)eile finb. 3)iefe ^inie n>ar mit bem ^atl

beö 2Baffer§ in feinem ©efaffe glei($fatlö tüagred)t fortgerüdet,

unb ber Äünftler toar biefer 33ett)egung mit feinem (5ifen 20

gefotget , biö ba!^in , wo tl)m ba^ Söoffer ben niebrigften

5lbl)ang ber er^benen Si^^eile, ber mit ben ^(ac^en gufammen

fließt, bloß jeigete. @r iüar alfo mit jebem oerjüngten

®rab in bem haften feineö 9}?obetl§ einen gtei(^ gefegten

grijfferen ®rab auf feiner O^igur fortgegangen, unb auf biefe 25

5lrt ^attc il)n bie ^inie beö SBaffer^ hi^ über ben dufferften

^ontour in feiner Arbeit gefül)ret, fo, ba§ baö 50?obell nun*

meb;ro 00m SBaffer entblößt lag.

[31] @eine ^tgur »erlangte bie fd^öne g^orm. @r goß

oon neuen 2Baffer auf fein SJJobeH, bi^ ^u einer i^m bien* 30

liefen §c)l)e, unb alöbenn ^eljlete er bie @rabe beö ^aftenö

biö auf bie ?inie , hjelc^e baS SBaffer befdbrieb , tDobur^ er

bie §öl)e be^ er'^abenen S^l)eil^ erfal^e. ^uf eben benfetben

erl)abenen ^!^eit feiner ^^igur legte er fein ^id)tfd)eib oolt*

!ommen n?agerec^t, unb oon ber unterften ?inie beffetben nal;m 35

er bie SDkaße biö auf bie 53ertiefung. ^anb er eine gleiche

^nja'^l verjüngter unb gröfferer @rabe, fo toar biefeö eine

3*
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5Irt (5H'cmctrif6cv iöevcclniinu3 bct^ 3ul;a(tö , uub er erl;ie(t

beit ^etveit^, ba[^ er rid)tig t^erfafiren \i\\x.

5öet) bcr 2Bieberl)ctunij feiner 5(r6eit fiteste er ben 3)rucf

imb bie ^eiuej^ung ber ^l^iiu^fetu unb 8el)nen, ben (2c^n.ning

5 ber iih-ic^cn Keinen 'Jl^eite, nnb baö ^einfte ber ^unft, in

feinem 'i'Jicbetle , anä} in feiner (}to|nr an^3ufül)ren. 3)a§

liBviffer, ireW}ei? fid) and} an bie nnmercfüd)ften !X(;ei(e (egte,

309 ben (SdniMuic^ berfefben anf^^ fd)ärffte nad), unb kfdjrieb

ii^m mit ber rid^tigften ?inic ben (iontcnr berfetben.

10 3^iefer SBeg üerl;inbert nic^t, bem 'Dtobeß aüe möijliAe

?agen ^u gekn. ^\^ '^n*ofi( gefeget, n.nrb e8 bem .^ünftler

i^cHenb^ entberfen, 'maö er ükrfe^^en f;at. (5Ö tt^irb il^m and)

ben äufferen (icntcur feiner erfjaknen unb feiner inneren

5^]^ei(e unb ben ganzen 3^urd)fd}nitt jeigen.

15 5ltlei? biefe^ unb bie Hoffnung eine^ guten (Srfotg^ ber

Hrkit fel3et ein 9J^obelI i?crauö , n^etd^e^ mit §dnben ber

.^unft naA bem Uja^ren ®ef6ntacf be^ ^[tert^mö gebitbet

trcrben.

2)iefe§ ift bie ^al;n , auf n?e((^er Wi^aei 5(nge(o Hö
20 jur UnfterBüd)feit gelanget ift. «Sein Üiuff unb feine Se-

icl;nungen erlaubeten i^m SD^uge, mit fctcfter (Sorgfa(t ju

arbeiteu.

(Sin .^ünftfer nnferer 3^^^^^ ' ^^^^ 9Jatur unb ^(eig

@a6en t^erüel;en
,

^ö^er ju fteigen , unb trelc^er 3ßaf)rl)eit

25 unb ^'id)tig!eit in biefer iOtanier finbet, fielet fic^ [32] geniit^iget,

me^r naä) Srob , a[§ nad^ (f f)re
,

^n arbeiten. (Sr 6(ei6et

a(fo in bem i{)m üBüc^en pfeife, it>crinn er eine grijffere

9^ertig!eit ju geigen gfauBet, unb fal^ret fort, fein burd} Tang-

irierige Hebung erlangtet 5Iugenmaa§ ju feiner bieget ju

30 nehmen.

Xu\e^ 5{ugenmaag, n3e(d}e§ i(;n üorneI}mü(^ füfjren muß,

ift enbüc^ burd) ^ractifd^e 2Bege, bie jum 2^eil fe{;r jttjeifef*

Ijaft finb, jiemtid) entfc^eibenb n^orben: tüu fein unb guüer*

(af^ig trürbe er eö gemad^t f)aben, n)enn er eö ton -Ofugenb

35 auf na(^ untrüglichen Siegeln gebifbet ()ätte ?

SBürben angel;enbe .^ünftter be^ ber erften 2(nfüf)rung,

in 2:t}on ober in anbere SJiaterie gu arbeiten, na(^ biefer



37

fiebern 9}?anier beö 9QHc{}ae( ^Incjefo anj^eiDtefeu , bie biefer

nac^ tanken gorfd^en ^efimben, fo fönten fie f)offen, fo nafje,

tük er, ben ©riechen ju fonuuen.

%{k^ , iiHit^ 3um '^H-eig ber ®ne(^ifd)en SBercfe in bev

33t(b(;auer'^ituft fan gefaget treiben, fette nad) aller SBal^r- o

fd)ein(id)!eit aiid) t?on ber 2}tal;terei) ber @riedien gelten. 3)ie

3ett aber nnb bie '^wii) ber 9)ceufd)en I;at unö bie 9J?itte(

gerankt, einen nnumftc§(i(^en 2lni^fprnc^ barüber ^u tfjnn. ^
9}?an geftel^et ben @ried^ifd)en 9}ial;(ern 3^i<i)^^i^"i? it"^

Wnöbrnrf gn ; nnb baö ift alleö : '|?er|>ectit, (Scm^^ofition nnb lo

(SoCorit f^rid)t man il^nen a6. S^iefeö llrtl)ei( grünbet fid)

t^eit^ anf I)a(B erI;oBene 5IrBeiten , t^eilö anf bie entbedten

9}kt;(erei)en ber 5l(ten (ber ©ried^en fan man nid)t fagen)

in nnb Bei) ^om , in unterirbifd)en @eh)c(6ern ber -paÜäfte

beig 9J?äcena^, beö Zxiw^, Sirajanö nnb ber ^Intoniner, t?on 15

n^etc^en nic^t inet über bret^gig biö i^o gan^ ertjatten tDorben,

nnb einige finb nnr in 9Jbfaifd)er 5lrBeit.

STnrnt^ntt !^at feinem SBerrfe i>on ber atten 9J^a'f)teret) i)

eine ©ammtnng ber befannteften (Stüde, t^on (Jamitto ^aberni

gegeid)net nnb üon 93?t)nbe geftoc^en
, [33] Bet)gefüget , njetc^e 20

bem ^räc^tigen nnb gemij^brand^ten ^a^ier feinet ^uc^ö ben

eint^igen 2ßei1!^ geben. Unter benfetben finb jn^ei) , njot^on

bie Criginate fetbft in bem dabinet be^ 6erlif;mten ^r^teö

^ic^arb 90?eabö in Bonbon finb.

3^a^ 'iponfiin nac^ ber fo genannten ^ItboBranbinifc^en 25

§cd)3eit ftnbiret; baß fi($ ncc^ 3^^<^)^^i^"9^" finben, bie 5lnni6a(

^araccio na(^ bem t^orgegebenen 9)?arcn^ (lorictannö gemad)t;

nnb ba§ man eine groffe @teid)t;eit nnter ben ^ö^fen in

@nibo Dieni SBerrfen, nnb nnter ben köpfen anf ber bekannten

9}?ofaif(^en (Sntfüt;rnng ber (Suro^a , tjat finben n3oIIen , ift 30

bereite t?on anbern bemerrfet.

SBenn bergteid>en ^refcc-^ema^tbe ein gegrünbete^ Urtl;eit

i^on ber ^O^a^terei) ber ^tten geben !önnen; fo njürbe man
ben Äünfttern nnter it)nen an§ Ueberbteibfetn t)on biefer 5(rt

au(^ bie 3^icf)nnng nnb ben ^n^brud ftreitig mad^en h)otten. 35

') Tnrnbuirs Treatise on ancient Painting, 1740. fol.
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Xk t>cn ben 2Bäiiben be^ ^^ercufanifcfKn ^fieciter^ mit famt

ber ä)?auer i?er|et^te '?Jtal;(erci)eu mit Figuren in i^eBenÖ*@rt?ffe,

gel"»en unö, une man t>erfid)ert, einen f6(ed)ten Segrif bat^on.

T"er5^(;)efen§, a(ö ein UeSevn.nnber be^ 9Jtinctanren, tuie i^m bie

5 jnngen 5It()enienler bie §änbe füffen nnb feine ^nie umfaffen:

bie ^lora nebft ben §ercn(e^ nnb einen ^ann: ber üor*

gegebene @evid)tiL°f^nid) be^ S)ecenn:ir§ *^^^nu^ (itanbin^, finb

na(^ bem klingen *3^i^ö"^^ ^^^^^^ ^iinftfevö jnm 3^t)ei[ mittel*

mä§ig nnb jum ^I^eit [el)(ev^aft gejeid^net. Sn ben mei^reften

10 ^i^^fen ift, nne man i^erfid^ert, nid)t allein fein ^Inöbrucf,

fonbern in bem 5l|>piu^ (Etaubinö finb auc^ !eine guten

(5f)aractere.

5l6er eBen biefeö 6en>eifet, bag eö 9??a!)feret)en üon ber

§anb fet;r mittetm äffiger 9J?eifter finb; ba bie SBiffenfc^aft

15 ber fd)cnen 53erf)ä(tniffe , ber Umriffe ber dör^er, nnb beö

5ln0brucfö Bei) @ried)if(^en ^i(bl)auern, auc^ i^ren guten

^J^a^tern eigen genjefen fei^n muß.

3^iefe ben -alten 9)?a!^tern jugeftanbene %^dk ber ^unft

(äffen ben neueren Wlai^Uxn noA fel;r biet 55erbienfte um
20 biefe(6e.

[34] On ber "iperfpectit) ge(|öret il)nen ber 55orjug unftreitig,

nnb er bleibt, bei) aller geleierten 53ertl;eibigung ber eilten,

in 5lnfe^nng biefer SBiffenfd^aft , auf (Seiten ber 9?eueren.

3^ie @efe^e ber CEompofition unb Orbonnance, fo ftarcf aud^

25 (Sc^ion in berfelben getuefen fei^n mag, tüaren ben ^Iten nur

gum 3^l;eil unb nnüollfommen befannt; h)ie bie ert)obenen

5lr6eiten i^on 3^^*^^^ > ^o bie @rie(^if(^en «fünfte in 9^om

geblül)et, bartl^un fönnen.

Qn ber (Kolorit f(feinen bie 9Ja(^ri(^ten in ben (Schriften

30 ber eilten unb bie Ueberbleibfel ber alten 93?al)leret) auc^ jum

53ort^eil ber neueren .^ünftter jn entfc^eiben.

53erfÄiebene Wirten Don 55orftel(ungen ber 9)kl)terei) finb

gleichfalls ^n einen ^ö^eren @rab ber 33ollfcmmenl;eit in

neuern ^dtm gelanget. On ^ie^ftücfen unb $?anbfc^aften

35 ^aben unfere 9DZal)ler allem 5lnfe^en nac^ bie alten Wldl)kx

übertroffen. Xie fc^öneren Wirten Don S^^ieren unter anbern

Öimmel'StricBen fd^einen il;nen nic^t befannt getvefen ju fet^n;
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hjenn man auö einjetuen Ratten , ton bem ^ferbe be^

SQkrcuö 5Inre(iu§ , t?on ben 6ei)ben '^pferben in 'i).')tonte

Satoaüo
,

ja üon ben üorgegeBenen :?i)fip^ifc^en ^^ferben ü6er

bem -j^ortat ber (B. 9)?araii§ - ^rd^e in 3?enebig , t)on bem

f^arnefifc^en Cd^fen unb ben üSvigen 5ri;ieren biefeö (S^rni^^o, s

f(^(ie[fen barf.

(5ö ift !^ier im ^^orBet)gef)en anjufüt^ren , ba§ bie ^(ten

Bei) i{;ren '^>ferben bie 2)iametraüfd)e 33en)egnng ber 33eine

nidbt Beobachtet t;aBen, tüie an ben ^ferben in 55enebig unb

auf aften 9}hin^en ju fe(;en ift. (Sinige Steuere finb il;nen lo

f)ierinn auö Unn)iffenr;eit gefolget , unb fo gar üertf;eibiget

ujorben.

Unfere ^anbfcBaften, fonberücb ber 9tieber(anbifc^en5Dtat;(er,

I;akn it;re (Sc^önl^eit t^orneI;m(id) bem Cet-'D?a!^(en jn banden:

i^re färben traben baburd) mel;rere ^raft, ^reubigfeit unb is

(SrI;oben^eit erlanget, unb bie Statur fe[bft unter einem bideru

unb feud)tern §imme( I;at ^ur (Srii^eiternng ber ^unft in

biefer 5lrt nid)t lüenig bet)getragen.

[35] @§ üerbienten bie angezeigten unb einige anberc

S^orjüge ber neueren 9J?at;(er t)or ben alten, in ein gri^ffereö 20

?ic^t, burc^ gritnblid)ere Senjeife, at^ nod) biöt)er gefd)ct;en

ift, gefe^et gn tüerben.

3ur (Sriceiterung ber Äunft ift no(^ ein groffer (2d)ritt

übrig ju t(;un. 3)er -^'ünftter , hjetc^er üon ber gemeinen

Sal;n abjutüeid^en anfangt, ober lüirdüd^ abgetDic^en ift, fnc^et 25

biefen (SAritt gu n^agen ; aber fein 5u§ bleibet an bem

jätjeften :rrt ber Äunft ftel;en , unb (;ier fie(;et er fid;

l;ü(f(og.

S)ie @efc^id)te ber ^eiligen, bie g^abetn unb 33ertüanbüingen

finb ber ett>ige unb faft einzige S3orh)urf ber neueren 9}^il)(er so

feit einigen -3a^rt)unberten : 9)?an tjat fie auf taufenber(ei)

%xt getüanbt unb auöge!ünfte(t , ba§ enblic^ Ueberbmj^ unb

(Sdet ben SBeifen in ber ^unft unb ben Kenner überfatten muf?.

(Sin ^^ünftter, ber eine (Seete f;at, bie benden geternet,

täj^t biefelbe uiAt mü§ig unb ol^ne 33efc^äftigung bei) einer 35

3)a^'f)ne unb bei) einem 5(^^ofIo; bei) einer (Sutfü^rimg ber

^n-ofer^nna, einer Gnro^^a unb bei) bergteic^en. (ir fud)et fid)
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a{^ einen TidUer jn jeiijen , nnb O^icjnren bnrdb bitter, ba§

ift, aflCijerif* jn malzten.

3^ie 'i'Jial^lerei) evftrcrft [id} and) anf S^in^e , bie nidbt

fmnti* finb; tiefe fint i()r i;cd>[te^ ^id , nnb bie ©riedien

5 l)abcn fid) kniül;et , baffelte ju erreid^en , n?ie bie (Schriften

ber 5Uten bejengen. ^riftibeö , ein 9J?a()(er, ber bie Seele

fd>ilberte , I^at fo gar, n.ne man fagt , ben (il^aracter eineö

i3an^en 3>c((fö am^brüden !önnen. (Sr ma(;(ete bie 5ltl;enien|er,

iine fie güticj nnb ^ngteid) granfam, (eicbtfinnig nnb jng(eid) IjaxU

10 närfioi, brat? nnb 3ng(ei6 feige Haaren. <2d>einet bie 3>orftelIung

mcgtid), fc ift fie eö nnr allein bnrd} ben 2Öeg ber ^lüegcrie,

burd) iBitber, bie allgemeine S3egriffe bebeuten.

Xex .ßünftter I'^epnbet fid) l^ier n^ie in einer Ginöbe. 3jie

(Sprachen ber n.n(ben -3:nbianer, bie einen grcffen ?0?ange( an

15 bergteicben Gegriffen (;a6en, nnb [36] bie !ein 3Bort entl;a(ten,

n?e(d)eö (5r!ent(ic^feit , Üiaum , 3^aner n.
f.

n?. Sejeic^nen

fcnte, finb nid^t (eerer t?on fo(d>en 3cid}en, a(§ e^ bie 9)?a[;(erei)

ju nnferen 3^iten ift. 2^ erjenige iDk^fer, ber hjeiter bendet

ai^ feine '^^atette reichet , n^ünfd^et einen geteerten 5>orratl;

20 ju I)aben , njo^in er ge^en , nnb kteutenbe nnb finnüd)

gemachte ^d(i)en t>cn S^ingen, bie nic^t finn(id> finb, nel^men

fönte. Gin tcüftanbig SBerd in biefer ^rt ift nod) ni6t

tcr^anben : bie biöl^erigen il^erfud)e finb nid^t beträAtüc^

genug, nnt reid^en nic^t 6i§ an biefe groffe 2{(^fid)ten. 2)er

25 .ßünftter n.nrb n.nffen , lüie n?eit if)m beö ^i^a -^ccnofcgie,

bie jTend^Sifter ber alten 5.^ö(der ton tan §opgf)e (Genüge

tl^un n^erbcn.

3^iefeg ift bie Urfac^, ba§ bie gröften ^Jlaljkv nur 6efannte

53ortDürfe gen?a^(et. 5(nniKi( daraccio, an \tatt, ba^ er bie

30 6erül)mteften X(}aten nnb ^egebenl^eiten beö §aufcö g^arnefe

in ber ^arnefifd^en ©atlerie , a(^ ein '?(lIegorifd)er Xid)ter

burdi aügemeine (St)mbcta nnb burd) finntid^e 33t(Der t^atte

ijcrfteden fcnnen, I)at l;ier feine ganfee ©tärrfe 6(og in 6e*

fannten ^akfn gegeiget.

35 3^ie .^iJnigtiAe ©atlerie ber (2d)i[beret)en in 3^refben

ent()ätt ol^ne 3^reife( einen (2d)a^ ton 3Berc!en ber gröften

9l)ieifter, ber iMeüeid^t alle Batterien in ber Seit Übertrift,
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uttb (2e. 9)?ajeftcit Ijahtn, aU ber ireifefte Kenner ber fd)önen

fünfte, nad) einer [trennen 2Baf)( nur ba^ 53onfommenfte in

feiner 5lrt gefud^et; akr tüie lüenig (;iftorifAe 2Berde finbet

man in biefem Äönigüc^en (Bdjaig ! t?on ^tlegorifc^en , t?on

bid)terifd)en ©emäl)(ben nod) tüeniger. 5

2)er groffe ^uBenö ift ber t^orjügüd^fte unter grcffen

9}Zaf)(ern, ber fic^ auf ben unbetretenen SBeg biefer TlaijUx^i)

in groffen SBerden a(ö ein erI;aBener jDic^ter, gen^aget. ®ie

i?uj-en6urgifc^e (^kderie, a(g fein gröfteö SBercf, ift burc^ bie

§anb ber gefd)idteften ^u|>ferfted)er ber ganzen 2Be(t Befannt 10

n^orben.

9kc^ i^m ift in neueren ^^iten nic^t (ei(^t ein erhabenerem

SBercf in biefer 5lrt unternommen unb auögefül^ret hjorben,

berg(eid)en bie (5u|)^o(a ber ^atjferüc^en [37] 33iBüotf)ec in

SBien ift, locn Spaniel @ran gemaf)(et, unb üon (Sebetmatjern 15

in ^u^^fer geftod}en. 3)ie 33ergiJtterung beö §ercu(e§ in

55erfaineö atö eine Mufion auf ben darbinat §ercu(eö üon

§(euri, i}cn ^e 5Jioine gemal;(et, Ujomit ^randreic^ ai§ mit

ber grcften dcm^^ofiticn in ber 2Be(t pranget, ift gegen bie

ge(el)rte unb fiunreid)e 9}kl;(erei) be^ beutf(^en ä)tal;(erg eine 20

fet)r gemeine unb furl^fidUige ^lUegorie: fie ift n)ie ein ^oB*

@ebi(^t, tDorinn bie ftärdften hebernden f{(^ auf ben 9?a(;men

im (£a(enber hqk^m. ipier lüar ber Ort, ett^ag ©roffetS 3U

mad^en, unb man mu^ fid; ujunbern, bag eö ni(^t gefc^et;en

ift. Wlan fielet aber aud) jug(eid) ein, f)ätte auc^ bie 35er* 25

götterung eineö 33^inifterö ben t?orne:^mften ^(afonb be^

Äönigüi^en 8d^(offeg gieren foHen, tüoran eö bem Wla\)kx

gefeistet.

3)er ^ünftler l^at ein 3ßerd t)onnötl;en, todije^ au§ ber

ganzen 9)2t}tf)o(ogie, ou^ ben Beften 3)ic^tern aüer unb neuerer so

ßeiten, auö ber ge{)eimen SetoeißB^eit ineter 33ijrder, an^

ben S)endmäf;(ern be^ ^ttertl)umö auf Steinen, SDZün^en unb

®erätl;en biejenige finnüc^e Figuren unb Silber entf)ä(t, mo*

burd) allgemeine Segriffe bid)terifc^ geBilbet tüorben. tiefer

reiche Stoff njürbe in geiüiffe Bequeme (Sfaffen gu Bringen, 35

unb burd^ eine Befonbere 5lnH)enbung unb Deutung auf mögüd^e

einzelne gäüe, • jum Unterricht ber ^ünftter, einzurichten fei)n.
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^'^ieiturd^ irürbe 311 g(eid)cr 3cit ein gvcffe^ ^e(b v3eöfnet,

jur 9uid}vil)imiu^ ber 5I(ten, unb unferen äßerden einen er«

l)ci'6enen ®efd)marf fce§ ?Utertf)nnu^ ju geBen.

Ta ^ute ©efd^macf in nnjeren I^entigen 33er3iei-ungen,

5 n^ct^cv feit bev ^dt, ba 5?itrut? bittere ^(acjen über baö

5>crbcrlMtig tcffetben fül;rete, fid) in neueren 3^^*^^^ ^^^ ^"^^^^

i^erberbet l^at, tf^eitv^ bnrd) bie t^on Tloxio , einem 9}^al)(er

tcn ^eUro j^ebürticj, in (Sd)man9 geln-ad)te ©rctteöfen, t^eitö

burc^ nid)tt^ bebeutenbe 9}ia{)(eret)en unferer 3^^^^"^^^*' könnte

10 jui^teid) burc^ ein grünbüd^eret^ '3tubium ber Megcrie ge-

reiniv^et n^erben unb 3Bal;rl)eit unb 53erftanb erl^atten.

[38} Unfere (Sdnürcfel unb ba^ aüerüebfte -DZuji^efn^errf,

cf)ne n)e((^eö i|o feine ^xtxxoü) förmüd} a^erben !an, ^>at

ntan6mal)( nid)t me^r 9Zotur, a(§ 53itrui>ö ^eud^ter, n?e((^e

15 ffeine ^Aföffer unb ^atläfte trugen. 3)ie 5lIIegorie fijnnte

eine ©elel^rfamfeit an bie §anb geben , auc^ bie !(einften

53er5ierungen bem -Til, luo fie fte^en, gemä^ ju ma(^en.

Eeddere personae seit conuenientia cuiqiie.

HÖR.

20 3)ie ®emcif)fbe an 3^ecfen unb über ben X^üren fte^en,

mel)rent^ei(§ nur ba, um i^ren Ort ^u füüen, unb um bie

(ebigen ^i'oit^i ju becfen, n)e(d)e nid^t mit (auter ißergöCbungen

fi?nnen angefüüet merben. Sie ^ben nid)t allein !ein 33er*

(}ä[tniB mit bem Staub unb mit ben Umftanben beö 33e*

25 fi^.er^, fcnbern fie finb bemfetben fo gar oftma{)(ö nad)t()eifig.

Xer 5Ibfc^eu t)or ben (eeren ü^aum füllet a(fo bie-SBänbe;

unb @emaf)(be t>cn Öebanden (eer, foüen ba^ ^eere erfe^en.

Tiefet ift bie Urfac^, ba§ ber ^ünftter, ben man feiner

2Bi(Ifü^r überläßt, auS 93Mnge( aüegorifAer iöilber oft 55or*

30 ujürfe n}ai;(et, bie me^r jur Satire, alö gur (5l)re beöjenigen,

bem er feine .^unft h}eil)et, gereichen muffen: unb i^ieÜeic^t,

um fi(^ l)iert?or in Sid)er^eit ^u [teilen, verlanget man auö

feiner 35crfid>t Don bem 9}?at)[er, Silber ^u machen, bie ni(^tÖ

bebeuten füllen.

35 (vei mad)t oft DJiü^e , auc^ bergleic^en ju finben , unb

enttid)
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velut segri somnia, vanse

Fingentur species.

HÖR.

50^an Benimmt a(fo ber 9J?al;(eret) baöjenige, tüorinn il^r

gröfteö (3iüd Befleißet, nel;mttd} bie 53crfteünng nnfid)tbarer, 5

Vergangener nnb jnfünfttger 3)inge.

[39] diejenigen 9}?al;(erei)en aber, iretd^e an biefem ober

jenem Ort Bebentenb lüerben fönten, i^er(iel;ren baö, n?a^ fie

t!^nn njürben , burA einen g(eid)gü(tigen ober unbequemen

^(a^, ben man il^nen ann?ei|et. lo

:3)er ^autjerr eine^ neuen (Sebäubeö

Dives agris, dives positis in foenore nummis.

HÖR.

tüirb i3ielleid)t üBer bie Ijcl^en 3ll;üren feiner 3^^^"^^^ ""^

(Seite ffeine ^itber fe^en taffen, bie Ujiber ben ^lugen-'punct is

itnb tüiber bie ©rünbe ber *!)>erf^ectit? anftogen. 3)ie 9?ebe

tft f)ier üon feieren ©tüden, bie ein '^di ber feften unb

unBeUjegüc^en ^mat^m finb; nid)t Don fotd^en, bie in einer

«Sammlung na(^ ber St^mmetrie gecrbnet n^erben.

2)ie 2Baf)( in 53er^iernngen ber 33au*^unft ift jun^eiten 20

nic^t grünblid)er: Armaturen unb 3lro^!^een hjerben aßemal^l

auf ein -^agb-^an^ eBen fo unBequem fte'^en, ai§ ®ant)mebe§

unb ber 5(b{er, -3u^iter unb ^eba unter ber er^oBenen 5IrBeit

ber 3;;i^üren üon Sr^t, am (Eingang ber ©t. ^eter^*^irc^e

in 9tom. 25

Wt fünfte l^aBen einen gebc^^^etten ©nbjnjed: [ie foClen

vergnügen nnb jug(eid) unterrichten, unb tiele t?on ben gröften

^anbf(^afft*9D?a!^(ern f)aBen ba!^er gegtauBet, fie n?ürben 'ü)xex

Äunft nur gur §älfte ein ©enüge get^n !^aBen, njenn fte

i^ire ^^anbfcBaften o^ne alle Figuren getaffen t)ätten. 30

3)er t^infel, ben ber Äünftter füfjret, foÜ im 3Serfianb

getundt fet)n , njie jemanb üon bem (Sd)reiBe * ©riffel beS

5lriftote(eö gefaget f)at : <5r foE me^r ju benden 'fjintertaffen,

a(g \va^ er bem 5Iuge ge^eiget, unb biefe^ n^irb ber ^ünftfer

erl^alten , n^enn er feine ©ebanden in Allegorien ni(^t ju 35

üerfteden , fonbern einjuffeiben geternet l)at. §at er einen
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53cmnivf, beu er felbft ^etüäl^tet, ober bev il;m c^e-- [40] ^e6en

ivcvben, iretd^ev biditerif* ijemadU, ober 311 mcid)en ift, fo

iinvb il)U ferne ^imft kj^eiftcni, unb ii.nrb bai§ ^euer, \i^dd}C^

'•;|.H-cmetl)eut^ beu ©öttevu vaubete , in il^ni eni^erfen. Xn
5 .Weimer mivb 311 beuden l;akni, unb bev Möge ^iebl;aber njirb

efi (einen.

i^ r i e b V i d) ft a b t

,

gebvucft i>e\} (S^rifttan ^einvid) ©ngenmütteu.
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